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%^%e unb £agaibe

Son Wai 3obel o. 3^el% ((Böttingen)

m lieben nieberträd)tigen Deutid)Ianb liegt 
jetjt bie ÍBilbung [o certommen auf ben 
Strafen, regiert bie Gdjeelfudjt auf alles 
Grofje fo fdjamlos unb tönt bet allgemeine 

Tumult ber jum ,Gíüde‘ 9lennenben fo ohrbetäubenb, 
bab man einen ftarten Glauben, faft im Ginne bes 
Credo quia absurdum est, haben muff, um ljiet auf 
eine werbenbe Kultur bod) noch hoffen ... gu 
tonnen." Gs ift — bas ^a^r 1872, in bem SRietjfdje 
biefe ÍBemerfung nieb er fdj rieb. Die ^eit mar folgen 
Warnrufen ungünftig, hatte bodj ber bewunberns» 
werte beutfdje Gieg von 1871 weite Greife in ein 
fattes, felbftfi^eres Se^agen verfett: et fei nidjt nur 
ein Gieg ber beutf^en 2ßaffen, fonbern au^ ber 
heutigen ÍBilbung gewejen. Die breiteften Gelebten 
ber gebiibeten Seoolterung teilten ben behagli^en 
Optimismus oon Daoib griebri^ Gtrau^, bet im 
Sriegsjahr 1870/71 eine bequeme 2ßiberlegung bes 
ipeffimismus fab. 2Benige empfanben bie befdjämenbe 
ŚlaĄbtit bes „neuen ®laubens" oon Giraud, unb 
faum einer oermodjte biefe Gmpfinbung fo tief in 
ber Grtenntnis uom ^ufammenbang bes ißolfslebens 
mit Kultur unb ÍBilbung gu oeranfern wie tRietjfdje. 
Gr fragte ni^t nur: 2Bie ftebt es mit ber heutigen 
ÍBilbung ?, fonbern er fragte audj: Gibt es eine 
beutf^e ÍBilbung? Unb enblid): SIBas ift beutjdf? 
Gtwa glei^geitig litt ein anberer, älterer Denter unter 
ben gleichen fragen, ^aul be Sagarbe. Gr batte fd)on 
bas $abr 1848 in tätiger Teilnahme miterlebt, unb 
er fragte fidf, nadjbem ÍBismard wie einen Grfatj für 
bas gerbrodjene grofjbeutiche 3beal bas Deutf^e %ei^ 
gefchaffen hatte, ob es fähig fein werbe, Träger ber 
heutigen tulturellen SBeltfenbung gu [ein. StiebfĄe 
hatte als Gtubent ÍBismards gielfidjeren ÍIBeg mit 
iBewunberung o erfolgt, ehe ihn bie Geifteshaltung 
bes neuen ^Reiches abftiefj; Sagarbe war oon Anfang 
an unter ber 9lachwirtung bes §o^gebantens oon 
1848 ber iReufchopfung gegenüber gu prüfenber Gdfau 
geneigt. Die beiben bewegten fidj in oerfdjiebeuen 
Geiftesfreifen, SRie^fc^e in bem Gdjopenbauers unb 
%agners unb bie Gintert eines ÍBoItes in ber Ginheit 
feiner tünftlerifchen Äultur erblidenb, Sagarbe theo= 
iogif^etbijĄ eingestellt unb oon bem Traum erfüllt, 
bie wahre heutige Ginheit werbe fi^ in ber über» 

minbung bes alten fathoIif^=proteftantifĄen Segen» 
jat;es jugunften einer Sßiebergeburt bes Ehriftentums 
aus beutj^em Seifte jeigen. Go fern jiĄ alfo Bießfdfes 
unb Sagarbes jiele liegen, in ber Beurteilung ber 
Seit treffen fie fidj immer mieber, unb Bießfäfe felbft 
hat bei unmittelbarer Berührung bie Semeinfamteit 
geahnt. Sills er f^on [eine Sieben über bie jutunft 
unferer Biibungsanftalten gehalten unb feine Stritif 
ber Seit mit ber elften unzeitgemäßen Betrachtung 
über D. f^r. Strauß begonnen ßatte, fam ihm Sa» 
garbes Büchlein „Über bas Berhäitnis bes beutf^en 
Staates ;u Ideologie, Stiche unb Beligion" in bie 
§anb, — „eine Heine, ßö^ft auffallenbe Gjjrift, bie 
50 Dinge falfĄ, aber 50 Dinge wahr unb richtig jagt, 
alfo eine jeßr gute Greift" fagt fein Brief oom 
31. Sanuar 1873 an Sloßbe. —

Stein Gtaat, bas wißen au^ Bießßße unb Sa= 
garbe, weiibet annähernb fo ciel für Biibungsanftalten 
auf wie ber beutfdje. Ein wahres Bilbungsneß oon 
niebrigen, mittleren unb ^o^f^ulen fpannt fid) über 
Deutfchlanb, bur^ bas jeber muß. Berechtigungen 
erhöhen ben Bnreij, nicht auf bem bequemften 2Bege 
bur^zufch üpfen; bie Einjährig=8reiwilligen=Berechti» 
gung ift hier ber ftärffte, weil am weiteften wirtenbe 
gewefen. Unb gerabe fie ift es, bie Sagarbe in ber 
erwähnten Gdjrift „bie oerhängnisoollfte" ber Be» 
redjtigungen nennt, unb gegen bie Bießfäje einem Brief 
an o. Sersborff zufolge (18. Januar 1874) einen 
Gchlag führen will — „bas Gchlimmfte, was man 
ben Bilbungsphiliftern augenblictiich antun tann".

Mber man mußte ficß boch freuen, wenn bie 
„Bilbung" mögliche weite Streife berührt? Bießfeße 
unb Sagarbe forbern oon Gdjule unb Unioerfität, 
baß ber Befucher bort arbeiten lerne unb eine be- 
ftimmte Stiftung für fein Seben gewinne. „Drei 
Dinge finb", meint aber Sagarbe (Die graue ¿nier- 
nationale), „ber Ertrag unferer Bilbung: fdjledjte 
Mugen, gähnenber Efel an allem, was war, unb bie 
Unfähigfeit jur Sufunft."

Unb warum Unfähigfeit jur SufuMft? Beibe 
Denfer haben bie gleiche Antwort: weil bie noch 
ungefeftigte Geele wahllos mit Bergangenheit, mit 
„§iftorie" überf^üttet wirb (Bießfche: „Bom Bußen 
unb Bachteil ber Siftorie für bas Seben"). Einbruefs-



195 ®ia$ 3o5el o. ßabelti^, Middle unb Cagarbe 196

poll fdjilbert Lagarbe, wie ber jugenblidje Seift in 
brei Gtunben burd) brei ^Ja^rtaufenbe getrieben wirb, 
fo bafe ihm bie ^oĄften unb heiligften Begriffe unb 
Silber, bie nur langsames Erleben mit 23ebeutung 
erfüllen tann, fompenbienhaft georbnet als felbft» 
oerftänblidje 23erhäItniffe oertcaut werben. Vertraut, 
tonnte man [agen, in bem Ginne, wie einem oiel= 
beiejenen Hinbe bie 23orftellungswelt bes Erwach« 
jenen; es wirb oiellei^t oon L.ebe unb Leben, Er» 
fahrung unb Gefühl logifch bureaus tiar unb richtig 
reben, unb bod) hat feines feiner 28orte bie innere 
Gdjwere, bas Gewicht einer [ĄliĄteren Äußerung 
bes Älteren unb Sereifteren. Es i ft bie 2Ilttlugheit, 
mit ber ber moberne SRenfih au <h [pater in bie SB el t 
ju flauen oerfu^t iff: „Go wie ber junge 9Renfd) 
burd, bie Gerichte läuft, fo laufen wir OTobernen 
burch bie Lunftfammern, fo fjören wir Lonjerte" 
(Jlie^Ąe). Unb Lagarbe ruft in feinem 21uffatj 
„Über bie gegenwärtige Sage bes Deutfdjen (Reiches" 
(1875) aus: „2Benn man bitter fein wollte, tonnte 
man fragen, ob es benn in bem ganzen weiten Deutfdj« 
lanb feine Geele gibt, bie Einfprudj gegen bas Glüd 
erhebt, Erben oon fünf unb mehr ^a^rtaufenben ju 
fein ? Aeine, bie fühlt, bafj biefer überfommene 
(Reichtum uns arm madjt, weil et uns faft nötigt, 
nicht wir felbjt ju fein? ... 28as helfen ber fRa» 
tion biefe Buchhalter' unb SRagajinauffe^ereiiftengen, 
welche wir Gebilbete nennen, unfähig, ben notwendig» 
ften 23efit; — Freiheit, Einheit, (Religion — au Ą nur 
$u oermiffen . . .?"

Ein Einwanb liegt nah: wer es oerfdjmäht, Erbe 
oon ^a^rtaufenben ju fein, wer in allem für fi<h 
anfangen will, bem bleibt nach Goethes Äusbrud 
bie (Rolle als „(Rarr auf eigene §anb“. 2fber wir 
Deutfdjen finb oon ber großen europäifdjen 23ölter» 
familie bie 3ulet}tgefommenen, oon ben Glawen ab« 
gefehen, unb fanben fertige formen vor, als wir 
uns noch geftalten follten unb unter ber HRü^e litten; 
bie Verführung ift, bie fremben formen einfach ju 
übernehmen, ftatt in fie hinein« unb fie ausjuwadjfen. 
2Ran möchte in Äultur unb 23ilbung, in Gtaat unb 
Lebensart ber Sölfer au Ą bas biogenetifche Srunb= 
gefeh beftätigt finben, baff jebe neue Gtufe bie Über« 
winbung aller früheren oorausgefeht, bie nachher noch 
als pfpchophpfif^e Dispositionen oorhanben finb. 
28er, ohne bie früheren Entwidlungsftufen burdj» 
gemacht ju haben, fi^ bie fpätere einfach als Ergebnis 
aneignen will, ift für fie nicht „bisponiert", er hat 
bas Dach ohne bas §aus, bas ¿aus ohne bas 
gunbament. „Lein 23olf — lehrt Lagarbe (Die 
graue internationale) — tann bie Grunbfähe bes 
politischen Lebens, tann bie Ergebniffe ber 28elt= 
fultur äußerlich übertommen . . .: wir müffen, was 
wir an geiftigen Gütern befihen wollen, felbft erobern. 
Der ,Liberalismus' [es fommt hier natürlich La» 
garbes im folgenben beftimmter Segriff, nicht ber 
(ßarteiname in SBetra^t] ift bie 28eltanfchauung berer, 
welche überallher geiftige Güter gufammenf^leppen 
unb bies in bem guten Glauben tun, fie feien barum

Eigentümer, weil fie in ihren Druhen unb Scheunen 
liegen. 2111 bie[es ®olb erweift fidj, wie bas fhon 
unfere Wiär^en wifjen, bem ißefitjer, fowie er es 
benußen will, als Roljíe, obwohl es an unb für fih 
wirtiidj ®olb war." Lagarbe führt aus, wie bie 
beut[he Sefc^ic^te bie Deutihen Schritt für G^ritt 
ihrem SBefen untren machen muhte: bie Einführung 
ber römi[hen Rirhe burd, Bonifatius, bas römifhe 
Stecht, bie Reformation, ber Dreißigjährige Rrieg, 
bie Rufflärung. Ruf bie beibeii bis je^t größten 
Slotgeiten: bie bes Dreißigjährigen unb bie bet 31a« 
poleonifchen Kriege, bie ben gortbeftanb bes beutjhen 
SBefens in grage ftettten, hätte eine oollfommene 
Umfhaffung folgen tonnen: aber „glidwert folgte 
auf 1648, glidwert auf 1806. — 91 us bem ®ejagten 
ergibt [ich gan) oon felbft, baß Deutjhlanb bem 
cerfallen mußte, was ich Liberalismus nenne; baß 
wohlwollenbe 3Jlen[hen ... [ich bemühten 3U im« 
portieren, was bem Baterlanbe nicht gewähren war 
unb boh notwenbig fehlen, ©riechen unb 3lömer, 
bas Alte unb bas 9leue Deftament, bie Berfaffungen 
aller möglichen Länber haben bem armen Unftern 
helfen fallen; bar an hat niemanb gebaut, baß nur 
oon unten auf, burd) unbebingte 2ßahrhaftigteit, 
unfere Suftänbe gebeffert werben tonnen; nicht burch 
Rennenlernen ber wirtlidjen unb oermeintlihen ®üter 
anberer, fonbern burd) tat[ählihe Befeitigung unferer 
Riängel unb gehler unb burch tatiähtihen Erwerb 
berjenigen ®üter, welche nicht grembe, fonbern wir 
felbft wirtlich brauchen. . . . Der Liberalismus i[t in 
bie preußijhen Schulen eingeführt unb oon Preußen 
aus über ganj Deutjhlanb oerbreitet worben. Das 
ift nicht bas tlein[te unter ben auf unferem Baterlanbe 
Ia[tenben Blißgejhiden. Unfere gugenb beherrfcht 
feine Spradje, fie fennt feine Literatur, fie hat nicht 
einmal bie §auptwerfe unferer Dichter in 3luhe 
gelefen unb 3u oerftehen gefucht; aber fie hat bie 
Quinteffen; alles beffen, was je gewefen ift, in ber 
gorm oon Urteilen ^gefertigt erhalten, unb fie ftirbt 
am Enbe ihrer Shul3eit oor Langeweile. Sie ift 
überfüttert mit Slotijen ..." SCohl haben feitbem 
bie faiferliche Schulreform oon 1890 unb anbere 
bebeutenbe Reureglungen ftattgefunben, aber bie Bor« 
Stellung baoon, was Bilbung fei, ift bie alte geblieben. 
Sie ift eben nicht ein Erzeugnis ber Schule, fonbern 
jener LBeltanfhauung, bie Lagarbe fo [ehr oerurteilte. 
Eine golge biefer Bilbungsbewertung ift es 3. B. jeßt, 
baß bie Lojung „greie Bahn bem Süchtigen" [ich 
be[onbers in bem Eifer auswirfte, ben man ben 
Begabfenfhulen unb überhaupt ber ®rünbung [hub 
mäßiger Bilbungsftätten 3uwanbte: bie aufftreben« 
ben Rräfte bes Boltes werben baburd) möglihft früh 
ber Anfdjauung bien[tbar gemacht, 2Bif[en, b. h- 
angeeigneter frember Stoff, fei für bas Leben bas 
Entfheibenbe, unb niht 2ßillen. Biel näher hätte bie 
Ausprägung bes genannten Srunbjaßes in bie un
bebingte gorberung gelegen, bem Süchtigen, ber [ih 
als folher erweift, [ei ber Aufftieg 3U ermöglichen, 
auh wenn er infolge feiner Berhältniffe niht ben 
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eiamensmähig gemünzten SBiftensnadjiveis liefern 
tonnte. 2ßie eine prophetische 233arnung Hingt 
giie^i^es 2Bort aus [einen Stusführungen „über bie 
Sutunft unferer Silbungsanftalten": „2Bir wiffen, 
wohin bie 3ielen, welche burd) eine auherorbentlidje 
23ermehrung aller Silbungsanftatten, burd) einen ba- 
burdj erzeugten felbftbewuhten Behrer[tanb ein ge« 
wattiges Si.bungsbebürfnis 3u befriebigen vorgeben, 
©erabe bie[e unb gerabe mit biejen SRitteln fämpfen 
fie gegen bie natürliche Jlangorbnung im gleiche bes 
Sntelletts, 3erftören fie bie S3ur3eln jener aus bem 
Unbewuhtiein bes 930Ites hervorbredjenben borgten 
unb ebel[ten Silbungsfräfte, bie im ©ebären bes 
©enius unb fobann in ber richtigen ®r3iehung unb 
pflege besfelben ihre mütterliche Sejtimmung haben."

Denten wir an bie SRenaifjance: wer wirb leugnen, 
bab bie Silbung, bie ber Humanismus wachrief, an 
bem ©mporfommen biefer gewaltigen Bewegung 
grunblegenben Anteil hatte? 3m Hinblid auf gSlato 
unb iph'bias, 23irgil unb auf bie grohe römift^e 
Strchitettur [djufen bie Zünftler jener Seit ihre SBerfe; 
fie fühlten [i^ wohl als ©rben, aber bie Srbfdjaft, 
ber ©ebante ber inneren Serwanbt[<haft beftärtte ihr 
eigenes Sebensgefühl. Unb bas war bas ©nt= 
[djeibenbe: hier ftärtte [ich eine neue werbenbe Kultur 
in ber, um ein 233 ort 9lietj[ches 3u brausen, „monu
mentalen" %uffa[fung ber §i[torie. 233er aber wirb 
behaupten, bah bie hiftori[dje Silbungsfülle, oon 
ber wir überschüttet [inb, monumental aufgefaht 
werbe? Der ein3eIne Deut[che mag fidj an Bother 
ober Sismará, ©oethe ober Stant erheben, an ber 
beutf^en ©ejdjichte wirb es ihm nidjt gelingen, benn 
[ie i[t nidjt einbeutig: „Daburch, bah traurige poli- 
ti[dje Serhättni[[e bie Śleh^ahl ber Deutf^en oon 
ber Teilnahme an ber ©efchichte ihres 23aterlanbes 
gan3 ausphlofjen unb barum verbumpfen liehen, bah 
anbererfeits immer oon neuem frembe Stoffe — 
¡Religion, 9ledjt, ^unft — einbrangen unb nur oon 
wenigen einigermahen verarbeitet werben tonnten, ift 
Deutj^lanb bahingefommen, unter Silbung bie Stuf« 
nähme eines bereits fertigen .Silbungsftoffes, wie 
man 3u [agen pflegt, 3U verftehen ..." Unfere 
„hiftorif^e Silbung" 3er[tört al[o gerabe bie tieferen 
hiftori[chen 3ufammenhänge bes beutfdjen Bebens. 
Sei einem Solf wie bem englischen bebarf bie ¡Rechts« 
wiffenf^aft gerabe beshalb eines befonbers [chmeren 
unb verwidelten Stubiums, weil man fid; [eit Sahr« 
hunberten [djeut, alte ©ejehe auf3uheben unb lieber 
mit 3u)ähen unb Deutungen bem Sinn ber ¡Re^eit 
geregt wirb: [0 ehrt bas Solf in bem 233ert [einer 
Sorfahren [idj [elb[t. Der Deut[che, ber in ber gülle 
bes ihm vorliegenden Silbungsftoffes wählen tann, 
ift 3u folger Selb[ta^tung nicht er3ogen. Seber grohe 
Staatsmann, jeber grohe Denfer fängt fo3ufagen 
non neuem an, ohne in ber 23ergangenheit veranfert 
3U [ein. Die einjige wirfungsvolle politif^e Drabi- 
tion, bie bes preuhif^en Staates, brach mit ihrem 
Sollenber unb Überwinber Sismará ab, ohne bah 
[ich eine neue anbahnte unb aufbaute. Das ift ber

Grunb jur Stiage Slietjfdjes, bas neugegrünbete SRei# 
jerftöre bie heutige Siri, unb bie gleite (Erkenntnis 
füijrt Sagarbe weiter aus: „Das neue Deutfdjlanb 
ift feinem 3nljalte nadj, foweit berfelbe amtlidj an« 
erkannt unb uerme^rt wirb, nidjt beutf^- Unfere 
flaffifdje Literatur bes norigen galjrljunberts ift 
in ben ißerfonen einjelner iljrer Dräger, aber nidjt 
als Literatur heutig; fie ift fosmopolitifdj einerfeits, 
fie ftrebt anbererjeits naĄ griedjijdjen unb römifdjen 
ybealen" (Die ^Religion ber jutunft). Go ift Deut|d)« 
lanb feine (Einheit im fyödjften Ginne, unb 9liet;fdje 
meint, feiger ju erftreben ais bie politifdje (Einigung 
fei „bie (Einheit bes heutigen Geiftes unb Sehens 
nadj ber SBernidytung bes Gegenfatjes oon gorm unb 
Sn^alt, oon 3nnerlidjfeit unb Stonoention" (%om 
Stufen unb IRadjteil ber ^iftorie). Der Deutfdje, bem 
buidj feine gefdjidjtlidje Gntwidlung unb ÍBilbung nur 
ju ciel frembe Śorbilber ber äußeren gorm oor« 
liegen — er Ijat ja nidjt miterlebt, wie fie aus be« 
ftimmten Sebensoer^ditnifjen erwu^fen — ift geneigt, 
bie gülte unb liefe jeelifdjen Gtoffes, bie er in [id) 
fül)It, als bas eigentlich Deutfdje unb bie gorm als 
Sufjerlidjes, §injutommenbes ju empfinben, wie fi ^ 
auĄ 3. Ś. redjt Diel „Gemüt" mit redjt Diel Grobheit 
gut oereinigt. Unfere großen Wanner, mögen fie als 
politifd)e ober fünftlerifdje ober religiöfe Geftalten, 
b. Ij. formgebenb als überwinber bes erwähnten 
Gegenfatjes wirten, fielen burĄ biefes Gtreben meljr 
ober weniger außerhalb i^res Zolles, fie finb „um= 
jeitgemäg" unb ber hieres gamos ber §errjĄergeifter 
unb iljrer 3eit will nidjt bauern. Was bebeutet bas 
3eitaíter bes Verities, ber Glifabet^ non Gnglanb 
unb Subwigs XIV. für bie Geftaltung bes atljenifdjen, 
englifdjen, franjöfifdjen (Seiftes! — Was aber SB is« 
mard für bie bes beutf^en ? Die Antwort iRietiidjes 
unb Sagarbes über bas iBerljdltnis bes Deutfdjen 
SReidjs unb bes beutfehen (Seiftes hörten wir fdjon. 
Unb bodj tonnte au^ Śismard ni^t anbers Ijanbeln, 
andj er eine geftaltenbe Straft unb ber Gefaljr ber 
Unjeitgema^eit, wenn audj in anberem Ginn als 
Dichter unb Stünftler, unterliegenb.

„Das neue DeutfĄIanb ftellt", wie es tRiet}fd;e 
1888 in ber „Götjenbämmerung" ausfüljrte, „ein 
großes Quantum nererbter unb angef^ulter Düdjtig- 
teit bar, fo ba^ es ben aufgeljäuften Gd)at) oon 
Straft eine 3"tlang felbft oerf^wenberif^ ausgeben 
barf . . ." Silber bie Gefahr ift, baff fidj biefe Straft 
aus Mangel an fRi^tung jerfplittert, aus Wangel 
an innerem 3ufammen^ang ni^t erfe^t unb jum 
GĄIu^ ausgegeben ift. Sagarbe fa^ bie Gefahr fdjon 
1873 unb nannte bie ^Religion als biefe Straftąuelle; 
fRie^f^e fudjte fie bamals in ber oon ber Stunft aus 
^erjuftellenben Ginfjeit bes iöoltes, bis er fpäter als 
Śerteibiger bes Genie«3nbiüibualismus oon ber 
grage abtam.

Gins aber fte^t beiben feft: oor bem Üßiffen ift 
ber Wille ju pflegen; es ift „bie Aufgabe bes 
iBilbungsIe^rers, bas überallher fidj aufbrängenbe 
biftorif^e gntereffe bort ju unterbrüden, wo oor 
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allen Dingen richtig gehanbelt, nicht erfannt werben 
mu^". Dieje SBorte Bleiches aus feinen Borträgen 
über unfere Bübungsanftalten finb gwar gunächft auf 
ben beutf^en Unterricht begogen; aber er hätte (ich 
mit ber Erweiterung bes Sinnes einoerftanben er» 
flärt, bie Bagarbes Sähe bieten: „Der Staat unb 
bie Nation müffen . . . ausbrüctlid) unb mit oollem 
Bewu^tjein aufgeben, bem phantom einer allgemeinen 
Bilbung, noch bagu bem Rantom ber einer oerlebten 
Epoche angehörigen Bilbung nadjgujagen, unb fie 
müffen ben Blut haben, ben öffentlichen Unterricht... 
auf bas ^ringip gu grünben, auf bem allein alles 
öffentliche Beben ruht, auf bas ißringip ber Pflicht" 
(Über bie gegenwärtige Buge bes Deutfehen Beiches).

Bllerbings hat Bagarbe bamit an bie Stelle eines 
Snhaltspringips, bas ber Aneignung bes Bilbungs» 
ftoffes, ein rein formales burch bie Pflicht gefegt. 
Das wäre fein Erfah, wenn wir nicht bei ber religiös» 
etlichen Einftellung Bagarbes bie Bietung wüßten, 
in ber bas Bflidjtpringip gu wirten hat. Blit gleicher 
Strenge würbe Biehf^e bie Bfü^t auf Schaffung unb 
Buffinbung ber beutfehen Bultureinheit gewiefen haben. 
Die Seit nach 1871 enttäuf^te beibe: bie politifche 
unb wirtichaft.iche Sicherftellung beförberte nur jenen 
Bi.bungsglauben unb feine gerjehenben folgen. Das 
Blleswiiienwollen machte unfähig gu einer Beligion 
im Sinn Bagarbes, ber wirtf^aftähe Buffchwung 
oerführte gu einem alle Stile ausbeutenben Burns 
ft at t gur Einheit ber Bultur, gur Selbftbefhränfung 
unb Bichtungsgewihheit ber Bunft. Bl an möchte fid) 
fragen, ob nid)t Bleiches unb Bagarbes Befferungs» 
hoffnung, ba ber Brud) tiefer, im Gefamtbewu^tfein 
bes Boltes lag, gu hoch griff? Die Beligionseinheit 
mag Erjah fein für bas oerlorene politifdje Einheits» 
gefühl wie bei ben Suben; fie mag auch bie $olge 
fein einer ins höchfte gefteigerten ftaatlidhen Einheit 
wie beim granfreid) Babwigs XIV., aber als ®runb= 
tage ift fie taum gu benfen, unb nod) weniger bie 
Bunft, wie bie Benaiffance geigt. 2Bie aber foil bas 
beut|<he Bolt gur feelifehen Einheit gelangen, bie, non 
Biehf^e unb Bagarbe oergeblih erftrebt, bann wohl 
aud) gu einheitlichem Beligions» unb Bunftgefühl 
führen tönnte? Bielleicht ift bie furchtbare Bot ber 
Seit, beren ®emeinfamteit alle Deutjhen gufammen» 
brängen müfgte, eine iprobe bes Sdjicffals, weffen bas 
Bolt noch fähig ift. Blag nicht, wie es Bagarbe für 
bie Seit nach 1648 unb 1806 oeräd)tlich nannte, auch 
auf 1918 giictwert folgen. Denn bie Gemein jamfeit 
ber Bot, bes Sbeals, ber Arbeit fann nach Bagarbes 
Erkenntnis bie ftarfe feelifche Einheit f^affen, bie wir 
allein Bolt nennen bürfen.

Rail Röttger, ber Dieter ber 

einfamen Seele

Son (EtiĄ SBennig (Sera)

ar I Nötiger') toar mir ein (Erlebnis nom 
er [ten Mugenblid an, ba i dj i^n fennen 
lernte. Mus [einen $Berten ging mir eine 
neue fdjöne unb beglüdenbe 2Belt auf. Miler 

Arampf unb Gdimerg lüfte [id), id) erlebte mid) 
felbft, bem 2BeItgeift mar inäljer. Stints (größeres 
tonnte unferer Seit ge[d)ei)en als [idj am bi^terif^en 
2Bert aufjubauen.

2Bie [oll iĄ bas (Erlebnis [einer 2Berte er= 
f^lie^en unb gugänglidj madjen? Muf eine Formel 
läfjt Ii^ Möttgers Did)tertum ni^t bringen. (Er ift 
)mar aus ber Gifaronberoegung Ijeroorgegangen unb 
betennt fidj felbft mit tiefem Dant als einen 6filler 
Otto jur Sinbes, aber er ift bodj ein (Eigener ge= 
roorben, ganj ein Dieter, bes perfönli^ften (Erleb« 
niffes, ein Ginfamer. Mm meiften innere Begießung 
Ijat er — literarif^ — oiellei^t ju $ölberlin, bem 
er felbft einen feiner ffünften Gffais geroibmet fiat. 
Smar ftefjt er nidjt fo in ber Aultur ber Seltenen 
roie ber Sinter bes Gmpebotles unb bes Spperion, 
aber innig verroanbt finb fie in ber gorm bes feelif^en 
(Erlebens .unb in mejentlidjen Sägen iljrer 2BeIt= 
anf^auung. Seiftige Begießungen befielen aud) ju 
Brentano, roenigftens inforoeit, als Śrentano nod) 
nid)t an bem Seben geheitert mar. 9töttgers (Ein« 
famfeit ift .nidjt eine ßolge eines Gdjeiterns am 
ßeben, eines inneren 3erfalles, fonbern gerabe bie 
2Birfung ber tieften Aonjentration bes gangen äuße
ren unb inneren Geins. Gleidjrooljl: ber Obem ber 
%omantit roebt in feiner Geele.

3m 3aß^ 1877 gu .ßübbedje in SBeftfalen geboren 
als Golm eines einfadjen ßanbroerters, ßat Möttger 
fiĄ auf ber ^räparanbe unb im Geminar gu Jeters« 
ßagen a. b. 2Be[er auf ben Seßrerberuf oorbereitet 
unb ißn bann in Dorf= unb Aleinftabtfrßulen prattifĄ 
ausgeübt. Geitbem roirtt unb lebt er in Düffelborf. 
Gein Beruf ßat ißn immer roieber mit ben Ambern 
jufammengebraeßt, unb für bas 9Bunber ber Ainbes« 
feele ßat Möttger f^on oon 9latur ein aufferorbentlidj 
feines unb gärtlidjes Organ. Gon ft aber leibet Mott« 
ger unter feinem Beruf, er germürbt ißn burrß bas 
Oberflädjlicße 'unb formale ber täglichen Mrbeit, bie 
©taffe gießt ißn oon ber Gingelfeele ab.

MII bas märe fdjliefjfidj nur ber duffere, gang 
ferne Mafimen für fein inneres Grieben. Gdjon früß

*) Möttgers $3 er t e: 1 IZBenn keine Seele einfad) wirb. 
®ebid)te Seipjig 1909, Ebaron=®erlag. — 2. Zöge ber Sülle. 
Bleue Sieber unb Sanbidiaftsgebidite unb ber Areiś bes Andres. 
Seipjig 1910, EbarowWerlag — 3. Die Sieber oon Sott unb bem 
Zob Setpjig 1912, Ef)aron=®erlag. — 4. Ebci[tus=Segenben. 
¡Münzen 1918, ®eorg SRüIIer — 5 Der ®ine unb bie 9Beit. 
Ebenbort. 1918. — 6. Die Mllee. Mooellen. Ebenbort. 1918. 
— 7 ®efpalUne Seelen. $in Rammeripiel. Ebenbort. 1918. — 
8 §a6 ober bas oerfuntene ®ilbnis bes Ebrift. Drama. Ebenbort. 
1918. — 9. Die Stamme. Efiais. Ebmbort. 1918. — 10. Die 
¡Religion bes Ainbes. Ebenbort 1918. 
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regte fi d) in ihm feine bidjterifdje ®abe. (Er war ein 
einfantes Äinb, träumerifd), in [id) oerfenft, heim« 
gefugt non ben deinen, aber bitteren (Erlebniffen, bie 
and) ber Äinberfeele nicht erfpart bleiben („¿härten 
non ber Traurigteit", „Die Slllee"), nerae^rt non 
ben brennenben Sehnsüchten in bie unenblidje 2Beite, 
erfüllt non bent heißen Verlangen, Sott ju flauen. 
6eine Seele brach pernor in ben üblichen ©ebichten. 
Dann tam er ju Otto jur Sinbe. %n ber weifen, 
gütigen §anb biefes Dieters hatte Böttger fein 
größtes, bidjterifdjes (Erlebnis. (Er erfannte unter 
taufenb Sdjmergen, bafj alles, was er bis babin ge» 
bittet hatte, ni^ts wert fei, weil es an oeralteten, 
übernommenen unb fremben gormen haftete. Die 
eigene Seele trug frembes Sewanb, fie war noth 
nicht wahrhaftig, benn fie war noth ni^t einfach 
geworben. Sein Spradjoermögen, feine Smpfinbungs« 
weife würben ihm jerfdjlagen. %Bie ein Sinb mu^te 
er anfangen, aus ber unmittelbaren %nfdjauung ber 
Dinge heraus, aus ber gülle feines tiefergriffenen 
(Erlebens feine Sprache felbftfdjöpferifdj non neuem 
ju geftalten. %ber bamit hatte er fid) felbft gefunben. 
Seine Seele war einfach geworben, tonnte fid, frei 
entfalten, unbehinbert bur<h alle wefensfremben ®e= 
griffe. (Er fanb feine eigene Sprache unb gorm, bas 
Chaos bes feelifdjen (Erlebens würbe jum Kosmos 
ber Dichtung. Sllus fdjmerjlidjer Selbftunterfchähung 
ift ihm fein Dichtertum jur fdjweren Sewibheit ge= 
worben: Böttger weifj, bafe er ein Dichter ift; et 
tennt feine SBerantwortung, er fühlt bie brennenbe 
Pflicht, bie in ihn gefentten Sdjätje unb Seime ans 
Sicht ju bringen, wie ein Saum auffteigt aus bem 
buntlen Schob ber Srbe ju bem golben=gütigen Sicht 
ber Sonne.

Sllus ben Seobad)tungen über feine Sprache unb 
gorm tonnte matt bas 2Befen biefes Dichters er= 
fchliefjen. Denn feine Sprache ift aus ben Sebingungen 
feiner Sßerfönlichteit heroorgegangen, fie ift nicht ber 
gewollte, fonbern ber organif^ geworbene illusbrud 
feines gangen Inneren, gaft nie bebient fid) giüttger 
einer feften gorm. (Er hat nur wenige Sonette unb 
Derginen gefchrieben unb auch bort bie gorm jer= 
brodhen, wo bie 2Boge feines ®efühls biefe Dämme 
überfdjwoll. Den %eim (giüttger fpridjt fich to ober 
bafür noch bagegen aus) behanbelt er mit einer grei= 
heit, bie au^ ber tleinften 2ßelte bes inneren (Erlebens 
ihr fräufelnbes Spiel gewährt. 2Bie ber naioe Dichter 
bes Solfsliebes feijt er fiĄ über alle Sorf^riften 
hinweg, bie ®rammatifer unb Sfthetiter ber Sprache 
gemacht haben. Das ift eine ber grunblegenben 
gorberungen giöttgers, baff alles, was oon fdjul« 
mäßigem Stiffen über bie Sprache im Dichter liegt, 
Verbrechen mü'fe oor ber unbezähmbaren gtotwenbig« 
leit bes inneren Dranges. SugleiĄ gewinnt er bamit 
einen gleich tum bes feelijchen Stusbruds, ber ihn 
befähigt, jeber SBallung feines Gefühls bie ent« 
fcheibenbe gorm ju geben. Salb Hingen bie Schichte 
Röttgers wie ein liebes, tinblid)es Stammeln, balb 
fBreiten fie tönigli^ einher in ben famtenen galten 

töftlid)en Gewanbes, immer aber finb fie (aud) bort, 
wo ber ^fthetiter oielleid)t oerähtli4 bie Staje rümpft) 
getragen oon tiefftem Grieben. ¿ebes Gebid)t ift 
inbioibuelle Gigenform, Seele als gorm.

SRan muf; ben manchmal fo feltfam anmutenben 
Gebieten bis ins ^nnerfte fehen, er ft bann erf^lie^en 
fie fid). Gs ift begeidjnenb, ba^ biefer Dieter, ber 
unter einer gülle oon Mppergeptionen fte$t, nid)t 
immer ben unmittelbaren Musbrud für fein Gefühl 
finb et, ba^ er fid) in Ißarenthefen feiner mannig= 
faltigen Mebengefühle entlebigen muff; ober bajg er 
auch ben philofophifd)=tritif(hen Muffat; im Drange 
bes Gefühls oft burd) Śerfe unterbricht. Die gehobene 
Spraye ift ihm bie gemäße. Much in SUeinigteiten 
offenbart fid) bie SBefensart unteres Did)ters. Ginige 
feiner oft gebrauchten ßieblingsworte finb 3. S. 
„monoton" unb „flehen". 3 $ h&be mid) juerft an 
bem SBorte „monoton" geftofjen, bis ich bann bie 
aufjerorbentlidfe fpraĄIiche ®iíbtraft biefes 2Bortes 
empfanb in ber gIeid)Iautenben Schiebung ber 00= 
fale, in bem Silbenfall. 3ür foIdje Stimmungen, wie 
fie biefes SBort nicht blob fpmbolifiert, fonbern malt, 
ift Möttger gan3 befonbers empfänglich. Unb auch 
bas 2Bort „ftehen" ift fo recht bejeidjnenb für ihn: 
er ift ber Dichter bes gebanfenfdjweren Stehenbleibens 
unb Ginnens. Stur fchwer löft fid) feine Geele oon 
ben Ginbrüden, bie fidj ihr aufgeprägt haben. Das 
geigt fid) aud) in ber Mrt feiner Übergänge, bie er oft 
burd) SBieberhoIungen bes oorigen Gebantens unb 
bur ch wörtliche Mnfnüpfung gewinnt, geigt fich in 
feinen beiben Dramen, wo bies gefthalten einer 
Stimmung bisweilen ben bramatifchen giujg bes 
Gangen aufhält.

Gs fann fein Sweifel fein: Möttger ift ein aus= 
gefproćhener ßgrifer. Much feine epif^en Gtoffe er= 
wachfen aus Iprifchen Stimmungen, unb immer wieber 
bricht bas rein=ly:ifche Gefühl burd). Geine Dramen 
tun bas eigentlich noch übergeugenber bar. Gewih 
fehlt es ihnen nicht an Momenten höd)fter bramatifcher 
Straft, aber bieje werben erft baburih gewonnen, baf; 
ber Dichter mit bem Mufgebot aller inneren Ston= 
gentration fi h felbft überrennt. Go fommt es gu 
feltenen, bann aber ftarfen bramatifchen Spannungen, 
in benen wir bie Grfhütterungen ber bichteriidjen 
Seele tief ergriffen erleben. 3^ gangen wirten bie 
Dramen jebod) mehr Iprifh als bramatifd), fie eignen 
fich mehr für Aammerfpiele, mehr für ein au^erorbent« 
lih feinfühliges ißublitum als für bie breite Mlaffe. 
Mile Sgenen finb burhweht oon ber tiefen Dragif ber 
Gingelfeele gegenüber bem rohen Mnbringen ber anbers 
gearteten Muhenwelt. Das Stärffte, was ber Dichter 
an tragischer Spannung gefhaffen hat, ift bas 
SBiegenlieb bes Dob es im lebten Mit bes Dramas 
„Safe". §ier oerfchmilgt ber bramatijhe Mfgent mit 
bem Igrifchen Gefühl gu einer Ginheit, wie fie unfere 
gange Literatur nur höchft feiten aufweift.

3" feinen Igrifchen Sufgerungen, in feinen Ge= 
bichten ergeht fich bie Seele bes Dihters in ihren 
eigentlichen, heimlichen Segirfen. Sie tünben oon 
bem tiefen ßeiben ber Seele, bie einfam in biefer 
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rätselvollen 2BeIt jte^t, bie fich ^ingeben möchte an 
bas unenblidje %11 unb i^re Segrengung immer roieber 
fchmerglidj erfahren mu^, bie in heiler Siebe alle 
Dinge ber %u&enmelt glühenb ans ¿erą sieben möchte 
unb both immer roieber non ben Smif^^Men ber 
Dinge gurütfgefdjreclt roirb. 2Bebe Sdjivermut Hingt 
uns aus ihnen Derbalten unb bodj roie ein entie^Ii^er 
Schlei entgegen. Die Stimmung bes oerbämmernben 
Zages, bes herbstlich uerglimmenben Sommers, ber 
einfamen §eibe mit ihren melancholischen Diesen ijt 
bem Dieter am nä^Sten. Gern verfentt er fidj in 
bie Gefühle Seiner Sinbheit, bie ihm fo fern (unb 
bo dj fo nahe) ift. SDlan hat oft ben Ginbru^, als 
roenn in ben Gebieten bie (¿rlebniffe lang ver= 
gangener Sahre milfchroängen. Unb bas ift bei einem 
Dieter, beffen ganges 2ßert nichts anberes ift al5 
bas unberouht-berou^te (Erleben unb Grleiben alles 
beffen, roas ihn oon je, roas ihn von Groigfeit her 
beroegt hat, gar nicht anbers möglich. Die Dinge, bie 
er einft gefehen, bie Qualen, bie er einft erlitten hat, 
lehren ihm roieber roie ein Śdjo aus ber 2Belt, beren 
eigene Stimme er mit brennenbem Sergen vernehmen 
möchte. Daraus ergibt fich (roie bei faum einem 
anberen Dichter) bie gyHifche gorm feines Iprifdjen 
Schaffens. Seine 2Berte, auch bie Heinften, hängen 
alle aufs innigfte gufammen. Gines ift ber Schlüffel 
für bie anberen, alles ift in fidj feft gefdjloffen unb 
verantert. Das überträgt fich fogar auf bie ßorm 
ber eingelnen Gebiete felbft. Sie begehen oft aus 
mehreren Zeilen, fie [inh roohl niebergefchrieben im 
augenblidlichen Drange bidjterifchen Griebens, aber 
fie finb langfam unb leibooll aus bem Grunbe 
ber Seele gum Sicht bes tBeroufgtjeins emporgeroadjfen. 
Darum finb fie reich, oft überreif an Symbolen) 
Sbeen unb vielfachen G ebanfenvertnüpfungen. Der 
Dichter forbert bie völlige Eingabe, bas tieffte 3Rit= 
erleben feines Sejers, fon ft rauften bie Gebichte roie 
ferne 2BelIen ungeljört vorüber. Der letjte Gebiert» 
banb „Die Sieber von Gott unb vom Zob" tragen 
bies Gepräge am vollfommenften, bas gange Such 
ift eigentlich ein eingiges Gebiet.

3n biejem leiten Gebi^tbanb offenbart fich ber 
Dichter in feiner gangen Seelengröfge, bie groar feiten 
bereift, aber immer rüljrenb menf^lich ift. Gr möchte 
ben Gott flauen, ber geheimnisvoll bie 2Belt burdp 
maltet. Salb roirft er fidj ihm finblich fćhluchgenb in 
bie %rme, balb fämpft er im Sorne mit ihm, faltet 
bie §änbe unb ballt bie gauft, fühlt fich befeligt unb 
meint Zränen tiefften Seihens. Unb bodj entläbt fich 
bie Seele bes Dieters auch roieber in Heineren, f a ft 
volfsliebmähigen gormen, in turgen Slugenblidsliebern 
feines Griebens. Gs flehen ihm eben alle Siittel gu 
Gebote, über roeldje bie in myftif^mythifĄem Uren 
leben [djroingenbe Seele, biefes gebrängte Gbenbilb ber 
gangen gülle ber Sßelt, in gub el unb in Sdjmergen 
verfügt. Kleine, gärttidje ^Beobachtungen bes nädjjten 
Sehens leuchten ftill neben bem Sranbe erfdjauernber 
Sifionen. (Sroiegefpräd) groifihen Gott unb bem Zob.) 
Stiles roirb ihm gum Symbol. Die Dinge unb Gr« 

lebniffe biefer äßelt entbrennen unb verglimmen, 
tnofpen unb oerwelten für i^n auf bem Srunbe ber 
eigenen einfamen Seele.

%Bir haben gefehen, bajj bas gefamte Staffen 
9iöttgers aus Iprifdjem Smpfinben erma^fen ift unb 
fid) Iprifdj äußert. Ilas lt)rif4e Smpfinben ift aber 
Dier ni4t etwa eine Sngigteit ber bi4terif4en 23er= 
anlagung, fonbern oielmehr ber tragenbe Srunb alles 
bidjterifdjen Staffens überhaupt. 3n feinem Ii)rif4en 
Smpfinben ruht er auf bem mptljifdjen Urgrunb ber 
2ßelt, von bem aus er ben Zugang ju allen ihren 
Datfa4en unb Vorgängen finbet. Das ift bie zeitige 
grömmigteit, bie jeber e4te Dichter in fi4 füllen 
muf; unb bie ihn allein befähigt, bie geheimnisvolle 
2Belt ber Seele, fowohl ber eigenen als au4 ber 
Umwelt unb Sattes Seele aufs neue $u entbeden. 
Das ift bas wei4e, gläubige §inf4miegen in bie 
Arme ber UnenbIi4leit, bas ift bas Aufgef4Iojfenfein 
für bie Dö4f^" Offenbarungen Sattes, bas ift erft 
bie gülle ber Seredjtigleit, bie ber Di4ter ausüben 
tann; eine Sere4tigfeit, bie allen Dingen biefer 2BeIt 
mit Siebe unb Anteil fi4 juwenbet. 9t¡4t ber 23er» 
ftanb allein barf barin aorberrf4en, ebenfowenig 
wie bie rein äufjerli4e De4nit bes 23irtuofen, fonbern 
bie glut bes Swigen mu^ bie engen menf4li4en 
S4ranten bes ^nbiaibuums überrauf4en.

9la4 einer fol4en Dächten Aunft ftrebt Böttger, 
unb von hier aus gewinnt er bie 3RögIi4teit, au4 
ein epif4es Sef4eben bi4terif4 ju geftalten. 9lun 
oerfteben wir, warum 91öttger obne weiteres oon ber 
^rofa in bie gebunbene 9lebe übergeben tann, warum 
felbft feine tritif4en Auffätje einen beutli4en lprif4en 
Unterton tragen müffen, warum anbererfeits feine 
Sebi4te fo verhältnismäßig feiten bem augenblid= 
Ii4en Smpfinben Ausbrud geben, fonbern oon einem 
feelif4en juftanb in ben anberen übergeben, warum 
Nötiger in fo bobem Ullage ein jptlif4er Di4ter ift: 
Sprit ift bie Urform aller Di4tung, aller Sebens= 
äußerungen eines Di4ters. 2Benn es erlaubt ift, au4 
für ein inbioibuelles Stieben na4 Iiterarif4en 3er» 
binbungslinien ;u fu4en unb babei bo4 ben ®e» 
banten an eine SIbbängigteit au5juf4Iießen, fo fei 
bier neben §ölberlin na4 2BaIt 2Bbitman angeführt. 
3n biefer 9li4tung bewegt fi4 bas S4affen 9?öttgers.

Diejenigen 2ßerte, aus benen man bie Aun ft» unb 
2BeItanf4auung SRöttgers am unmittelbarften ablefen 
tann, finb feine epif4en 2Berte. Allerbings erhält 
man au4 ba nur 3ru4ftüde. SRottger ift ni4t ber 
SRann, bas, was er fühlt, fpftematif4 auseinanber» 
jufeßen, fonft wäre er ja tein Di4ter. Anbererfeits 
aber liegt in ihm, wie wir bereits gefehen haben, bie 
innere 91ötigung, allen feinen Werten einen inneren 
3ufammenhang ju geben. KRan tonnte hier unb 
bort einen Sinfluß ber inbif4en ißhilofophie unb ber 
Sebre 9lietjf4es ettennen. Der Übermenf4 beifpiels» 
weife ift au4 ihm eine Hoffnung, aber hier jeigt fi4 
glei4 Abbängigteit unb Gelbftänbigteit. 2Bäbrenb 
bei 9ließf4e ber neue 9Renf4 bie aufs bö4fte ent» 
widelte Araftnatur ift, bie bie Srbe bur4 ihren
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$3illeit beherrfdjt, tft er bei Böttger ber SRenfdj bes 
aufs häufte gefteigerten Empfinbens, ber üölligen 
Serfenfung in bie Geele ber Unenbli^feit. Siehfehe 
prebigt ben [tarfen SR enfilen, Böttger ben guten 
SIRenfdjen. Erft wenn bie gange 2Belt bafteht wie im 
SIngefichte Bottes, er ft bann i ft fie wirłlidj gut, erft 
bann barf ber Wtenfdj eingeljen in bie Geligteit.

Die (Seftalt Ehrifti [jat ben ungeheuerften Ein- 
brud auf bie Geele Böttgers gemalt. Diefer grohe, 
einfame, gute unb weife SRenfdj i ft ihm ber ooII= 
fommene Slusbrud für all bas, was er felbft in fid) 
als Geljnfudjt füljlt, was bie SRenfdjljeit in ihrem 
Entwidlungsgange je erreichen fann. ¿ier erfährt er 
in aller mastigen ®röhe bie ©ewalt bes Śeibens, 
aber au dj bas ®lüd unb bie Geligfeit bes Reibens, 
hier empfinbet er bie ©ottes^Rälje unb ©ottes, 
Vertrautheit, bie ben Slid für bie liefe bes ®e= 
fdjchens öffnet, hier erfennt er bie häufte 2Beisheit, 
baf; alles, auch bas übel, in irgenbeiner gorm ben 
©ottesgebanten in fidj trägt. Mnb wie Böttger nur 
bann bidjterifdj f^affen fann, wenn er fidj feines 
©egenftanbes mit ganzer Geele bemächtigt hat, fo 
hat er auch bie ®eftalt bes §eilanbes fidj fo uer= 
traut gemacht, bah er fie wie gegenwärtig empfinbet, 
bah fie fdjliehlidj bie Süge feiner eigenen Geele an 
fich trägt. 91 ur feiten ftellt er ihn bar als tätigen, 
als wunbertätigen §eilanb. Das SBanbeln auf bem 
SReere ift bas eingige 3Bunber, bas er nadjbidjtet. 
Gonft aber ift ber £eilanb nur ein HRitempfinber, 
ber burćh bie 3nnigfeit feines SRitgefühles, burd) bie 
Siebe, bie er allen Dingen ber %elt entgegenbringt, 
bie SRenf^en tröftet, beffert unb gu ®ott führt. Er 
ift ein in fidj Serfunfener, ein Dieter, ber um bie 
leiten ©eheimniffe ber $ßelt weih. @r wanbelt auf 
ben Söhen ber SRenjdjheit unb trägt bodj gugleidj 
bie 3ü0e ber leibenben, gequälten, teuften unb 
garten SRenfdjenfeele an fidj. Go wie Söttger ben 
Seilanb erlebt hat, barf er ihn auch in bas Erleben 
unferer Zage hineingieljen (barf ihm 3. S. Ghafefpeare 
gegenüberftellen). Eine ber erfchütternbften Sifionen 
bes Dichters ift ber unter bem Äreug fdjlafenbe 
Seilanb. Das Solf brängt [i Ą gu bem Silbe bes 
gefreugigten Ehriftus, um oor ihm gu beten, es ficht 
ben barunter fchlafenben Ehriftus, aber erfennt ihn 
nicht unb forbert oon ihm, bah er fidj entferne, bamit 
es nahe am Ehriftusbilb beten fönne. Das ift bie 
SReinung bes Dichters: wenn Ehriftus je gelebt hat, 
fo ift biefer im Gdjohe ®ottes ruhenbe Seift au^ 
heute nodj lebenbig unb gegenwärtig. Er ift noch ba, 
ein gütiger unb weifer greunb ber leibenben $Renfdj= 
heit, ber fie liebeooll — unb unertannt — auf feine 
Spuren hinweift. Der Dichter folgt ihm, er wirb 
fein Ebenbilb.

Słuch im Dichter [djlummert ein 2ßelt=§eilanb. 
Das ift ber unfagbar fdjwere Seruf bes Dichters, 
bah er bie SRenfdjen immer wieber gu bem Ewigen 
hinführt. Das grohe problem, oor bem Söttger 
im tiefften erfdjauert, ift bie Unenblichfeit ber Seit 
unb bes Saumes unb barin bie furge Gpanne unb 

bie enge {Begrenzung bes Einzellebens, bie unenblidje 
Einfamfeit aller Seelen unb aller Singe. Sie 9J?en= 
f^en unb bie Singe fielen fidj gegenüber, eines möchte 
bem anberen fein ^nnerßes offenbaren unb fann es 
nidjt, bie Unenblichteit überwältigt fie. Einfam gebt 
ihre ¡Bahn bur^ ben unenblidjen ¡Raum. Ser §eilanb 
war bie ¡Brüde zwif^en ber Únenblidjteit (Bottes unb 
ber Enblidjieit ber 9Beit; unb wie er, fo ift audj 
ber Sinter eine fol^e SB rüde. 3u feiner Seele erlebt 
fidj biefer 3u)i«fpaIt unter taufenb Sdjmerzen, hier 
ift ber ¡Brennpuntt für bas Seib ber Unenblidjteit.

Stus bem Unenblichen ftammt ber ¡Dlenfdj, in bas 
Unenblidje geht er hinein, ftaunenb, unbewußt, oer= 
irrt. Sas Sinb allein ftebt mit feinem fdjlidjten, ganz 
an bie Singe hing eg ebenen Erleben biefer Unenblidp 
feit am nä^ften. Es fieht unb ftaunt unb erlebt, es 
ift ganz «infam, aber in biefer Einfamteit erlebt es 
bie ftärtfte ¿at, bie ganze gülle bes SBaĄfens. Sie 
Einfamteit ift bie einzige unb unerläßliche Sorbebin« 
gung für biefes beiligfte Eefdjeben. ¡Dtit innigfter 
Siebe oerfenft fidj barum ¡Röttger gerabe in bie Seele 
bes Sinbes, unb bas Sinb möchte er erhalten wiffen 
in alien ¡Dlenf^en. Sas ift bie Seljre oom Stall. 
Sticht alles Sleine fann groß werben, aber alles (große 
ift einmal Hein gewefen, unb barum foil man bas 
Śleine, biefes Samentorn für ben ganzen ¡Baum, 
mit Ehrfurcht betrachten unb bewahren. „SBenn ihr 
nicht werbet wie bie Sinber, fo tonnt ihr nicht in 
bas §immelreidj tommen." $eilanb, Sinb unb Sichter 
gehören zujammen als bie SBelterlöfer.

Sies finb bie Erunbzüge oon ¡Röttgers 2ßelt= 
anf^auung; er ift nicht bloß ein Sinter, er ift ein 
¡Prophet. Sein Schaffen ift ein einziges grobes Ee= 
fühl, fein ¡Ruf ift ein ¡Rufen in bie unenblidje Stille, 
ift ein SBedruf für bie ¡Dlenfdjenfeelen, bie ba fdjweigen 
ober fchlafen ober träumen, ift ein ¡Ruf nicht zur 
rohen Śat, fonbern zur leiten ¡Befinnung, aus ber 
alle Sat, wenn fie gefegnet fein foil, er ft beroorgeben 
muff.

Eewijj, es fpricht aus ben SBerten ¡Röttgers eine 
ftarfe, oielleicht gefährliche Steigung zur ¡Romantit 
mit ihrem weichen Schwelgen in djaotifdjen (Befühlen, 
mit ihrem tiefen SBeltfdjmetz, ja ihrer SBeltauflöfung, 
mit ihrer ¡Borliebe zur gormlofigteit: nicht jebem 
wirb bas Zulagen. Słuch eine gewiffe Einfeitigfeit 
binfichtliĄ ber Eegenftänbe unb Einförmigteit bes 
Gefühlslebens wirb man — bebingt — zugeben 
tonnen: ¡Röttger gebt mehr in bie liefe als in bie 
¡Breite. Siber Erö^e, bie Eröjje leiboerflärten 5IRen= 
f^entums offenbart er überall. Unb wer fidj in ben 
Sinter oerfentt bat, ber wirb ihn lieben als einen 
mitleibenben, gütigen SRenphenbruber.
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^utoblogropWMß Güg^e 
Son Rail Nötiger

er Herr Herausgeber bittet mich um eine 
autobiograptjijdje Sti^e, bie eine Sefpre» 
ćhung meiner SBerfe begleiten foll. Soldje 
Sitte madjt immer etwas verlegen. Denn 

ba ber Dichter im wefenttidjen in feinen SBerfen 
immer nur — Autobiographie gab, was foil er 
noćb fagen? Die Äleinigfeiten bes Dafeins unb fein 
äußeres £eben intereffieren ben Befer ja bodj weniger; 
alfo bleibt ihm wieberum nichts als: begleitenbe 
Mufit ju feinen Sutern gu geben. Sielleidjt ift es 
am beften, idj fage hier furs, was mir einige Silver 
unb Menfehen gewefen finb, benen i$ auf meinem 
Sntwidlungsgange begegnete.

Die erfte Setanntfchaft mit ber „mobernen" Bite« 
r atur ^aben mir, als idj 1893 ins Beben binaustrat, 
Biliencron, gälte, Dehmel u. a. vermittelt. Mom= 
bert, SĄIaf, H0I3 habe idj wefenttiĄ fpäter tennen 
gelernt. 2BefentIidjen (Einfluß auf mein bamaliges 
frühes Dichten hüt feiner ber mobernen Dieter ge= 
wonnen — was midj um fo mehr wunbert, als in 
ber neuen Dichtung bamals fdjon both ein ftarter 
Ürieb jur Sefreiung ber Spraye gu fühlen war. 
Dagegen bnt ein älterer Didjter bamals — bis heute 
— einen ungeheuren (Einfluß auf mich gehabt, vor 
allem in ber 23Übung meiner Sßefensart: ber iß an« 
tijeift Beopolb Schefer, ben ich als einen ber größten 
beutfdjen Dieter fdjätje in feinen It)rifdj=pljilofoplji« 
fdjen Merfen „Baienbrevier", „Sigilien" unb „Der 
Meltpriefter". Später wirtten fehr ftarf auf mich: 
gens Ißeter Sacobfen, ber Däne, mit feinen Romanen 
unb Slovellen, ber Ameritaner St. SB. Smerfon mit 
feinen (Effais, ein paar beutfdje Mpftifer: Angelus 
Silejius unb Secebart. Aus ber mobernen Dichtung 
lernte idj Stainer Maria Stitte (beffen Sebeutung idj 
fdjrm nach feinen grühbüchern erfannte) unb Mom= 
bert fehr fdjätjen. — Stach ein paar grüljbüdjern von 
mir, bie mitfamt ihren „Serlegern" vollftänbig ver= 
fd)otlen finb unb verfchollen bleiben mögen, lag idj 
bidjterifch jahrelang brach, ja, ich refignierte unb 
glaubte, meine 3ugenbträume: ein Dichter ju werben, 
begraben $u müffen. Das war 1902 bis (Enbe 1906. 
34 hübe in biefer 3eit jwei abbanbelnbe Südjet 
„Das Beben, bie Aunft, bas Ainb" unb „Ainb unb 
Sottesibee" veröffentlicht, fowie bie Anthologie (mit 
(Einleitung) „Die moberne gefusbi^tung".

Ungemeine (Erlebniffe waren mir bann, von 
1906/1907 an: bie Setanntfchaft mit bem Didjter 
unb ißbilofophen Dr. Dtto gur Binbe — beffen 
„Sharonfreis" ich mich anf^lob — fowie bie Se= 
fdjäftigung mit Siemens Srentano, griebrich Hölberlin 
unb Auguft Strinbberg. Ss fei mir erlaubt, hier 
einiges Mefenttidje ju nennen, was ich biefen Dichtern 
verbanfe. Otto jur Binbe, bem Dichter unb Heraus« 
geb er bes „Sharon": ba^ er mir ben Stauben an 
meine bidjterifdje Araft jurüdgab. Ohne biefen Stau« 
ben eines anbern Menf^en wäre idj vielleicht nie 

bas geworben, mas idj [pater warb. Otto jur Binbe 
zeigte mir andj in feinen gewaltigen Dichtungen unb in 
feiner tiefen iphilofophtc bas SSefen ber Spradje, bes 
(Rhythmus, ber iphonetit mitsamt all ben SRätfeltiefen, 
bie ein f^önes Sprachwert immer offenbart; zeigte 
mir, wie Dichter fein nicht nur heißen bürfe, eine Schon* 
heit zu lügen (nach SRiehfdjes 2Bort „bie Dieter lügen 
juoiel"), fonbern ba^ Dichtertum (als Spra4tünftIer= 
tum; mit (Ethos zufammengeljen müffe, aus bem (Ethos 
emporwadjfen müffe. Der SRenfdj fei gut, unb gerabe 
ber Dieter — zum minbeften: er hübe immer bas 
Seftreben, gut ;u fein. Er löfte ben ewigen Sßiber* 
ftreit oon objeftioem unb fubjettioem Dieter auf in 
eine größere Einheit: ber objettioe Dichter ift nur 
auf feine Sßeife anbers fubjettio als ber fubjettioe 
Dichter, unb biefer ift nur auf etwas anbere Sßeife 
objeftio als ber objettioe Dieter ... 34 habe bei 
bem Dieter Otto jur Binbe aufjerorbentlidj oiel 
„gelernt", ni^t in bem Sinne, baj) er mich gezwungen 
hätte, ihn na^uahmen ober nachjubilben — er führt 
jeben werbenben Wtenf^en auf fi4 felbft zurüd. 2Bie 
wenig fdjulbilbenb (im üblichen Sinne) Otto zur Binbe 
war, bürfte wohl aus meinen Werten wie aus Su* 
bolf tpaulfens SBerten h^oorgehen. So hat ber 
Dieter etwas Seltenes geleiftet: obwohl er als 
Dichter fehr eigenwillig ift, hat fidj feine Birt nicht 
lähmenb auf bas Di4ten unb 33erben anberer Sa* 
turen gelegt.

griebri4 §ölberlin f4ähe ¡4 megen einer ganzen 
Seihe wunberf^öner Sebi^te, in benen ber „freie 
Sers" (fchöner, oollenbeter als bei ©oet!je) fdjon oor* 
hanben ift, unb wegen prächtiger Gebauten über bie 
Spradje, bie Settine Srentano in bem Sud) „Die 
©ünberobe" nadj Aufzeichnungen oon §ölberlins 
greunb Sinclair mitteilt. 3dj liebe ihn um feines 
Traums ber Schönheit unb um feines S4idfals 
willen. 34 liebe au4 Siemens Srentano, ben wun* 
beroollen SRärdjenerzähler, ben 3ooe.[energähler unb 
ben herrlichen ßgriter. Daj) er in S4mermut einging, 
falfche grömmigteit unb Sujjfertigteit, war nicht 
nötig; Huge unb treue SDlenfdjen (bie ihm mangelten) 
hätten uns ben fdjönen ladjenben Wlenjchen retten 
füllen. 34 i4ähe f41ie&li4> i4 bewunbere Strinb* 
berg, in bem bie Arife bes mobernen 31 en* 
[4en am ftärtften unb gewaltigften ©eftalt gewann. 
34 fehe in ihm einen großen Dichter europäifdjen 
Stils, ber zu uns allen fpricht, aus allen fpri4t. 
Das Arantfein, bie Slot, bie glucht ins Dttulte unb 
bie fchIiefjIi4e ©enefung zu einer Diefe unb be* 
fcheibenen 3lenfchli4teit. Otto jur Binbe ift für m¡4 
ber tosmifche Dieter, bem mit literarifdjen Ser* 
gleiten nicht beijutommen ift. Er fleht jenjeits aller 
Biteratur: bei ber Ebba, ben 3nbcrn, Bao Xfe, Sibel 
unb Wlittelalter.

Stein %3e[entlichftes glaube ich gegeben zu haben 
in ber Bgrit, in ben Begenben, in einigen Erzählungen, 
in einigen E ff ais, befonbers ber „Religion bes Ain
bes", unb in meinen Dramen, oon benen bislang 
fieben oorliegen: zwei gebrudte „©efpaltene Seelen",
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„$0^", unb bie anbern, bie 5alb erfdjeinen ¡ollen, 
„Das le^te (geriet", „Die strife", „Des Königs 
Untergang", „Das %ntlig bes lobes" unb bas 
Ttärdjenftüd „Die [ed)s Suwane". 2Bas id; im 
Drama erstrebe, [agi eine Reine Sdfrift, bie im nächten 
^a^re erfĄeint unb „$$om Stil bes Dramas" ^eißt. 
Dab meine Dramen, obmot;! fie 9leues mollen, non 
ber Silone [djon wirtten, barf immerhin bem 
%utor eine greube fein.

Die DiĄteiin Marceline

Desborbes Salmoreó

Son Stefan Sweig (Salzburg)

„Moi seule en mon chemin et pleurante au milieu
J’ai dit ce que jamais femme ne dit qu’a Dieu.“ 

nire^tete bes Sdjidfals, (Enterbte bes ©lüds, 
„uparta ber Hiebe" war Biarceline Desbarbes« 
Balmore anch als Difteria nicht begütert. 
Die fürftlidje Sdjaßtammer ber Sprane blieb 

ihr ein Heben lang verfdjloffen. Bie tann fie ben 
beiden Heib ihres Sebidjts mit ben funtelnben, glitzern« 
ben, fdjillernben (Ebelfteinen [eltener SBorte, ben tun ft» 
aollen Spangen jijelierter gügungen, bem uralten 
Aronfchaß ererbter unb erworbener Kultur fdjmüden. 
Sie pat nichts, um ihrem Gefühl Befreiung ju laufen, 
als bie Heine Btünje ber täglichen Sprane, bas 
Dictionnaire eines Bürgers, beinahe eines Ainbes. 
Biarceline Desborbes=BaImore ift Hiutobibattin, unb 
ihre Bilbung eher unter bem Blittelmaß ber Seit. 
3" ihrer turnen Sugenb hat fie wenig gelernt, fpät 
ift fie jur Schule getommen:

,A dix ans je ne s a vais rien que d’étrefheureuse“ 

unb, früh fĄon oon ber Ainbhelt ins Beben geriffen, 
haben ihr 9tot unb Sorge bie Bücher aus ber $anb 
gefdjlagen. Biemals liefe ihr bas Sdjidfal genug Bube, 
ihre Bilbung ju beffern. Bidjt einmal bas ®eringfte, 
ben Drihograph, bemeiftert biefe große Dichterin. 
Sin gut Deil ihrer Berfe mußten er ft für ben Drud 
nachgefeilt werben, unb in ihren Briefen wimmeln 
fpraćhliche gehler wie gifdje im Bad;. 3ebes gremb= 
wort wirb ihr jur Alippe. gn einem Briefe fehreibt 
fie einmal aon ben Bequinoctien, bie bie große $iße 
aerf^ulbeten, unb fügt in ihrer Demut bem raren 
2Bort voll Beforgnis bie Sntfchulbigung bei: „ich 
habe bas von anbern gehört, benn bu weißt ja, id) 
bin nicht gebilbeter als bie Bäume, bie fi dj heben unb 
neigen, ohne ju wißen warum". Blarceline Des* 
borbes=BaImores Aun ft ift funftlos. 3hre Beime finb 
kärglich, bie Bilber taum anbere als biejenigen, bie 
man bei Biauftrümpfen unb Dilettanten finbet, bie 
füßlidj romantifchen Bergleiche von ber Blume, bie fich 
im SBinbe neigt, ber Bofe, bie fich entblättert, ber 
Schwalbe, bie fich ihr Beft fucht, bem Bliß, ber aus

e b Mus einer Biographie Biarceline Desborbes=BaImores, mit
r <Won 3weig bie erfte beutle Ausgabe ber großen Unriterin 

(JnfebBerlag) einleitet.

^eiterm Wimmel 3udt. Sie i ft wenig vielfältig in 
ben 33ersformen, unb f^on bas Sonett ift ihr, ber 
Strmen im Meime, $u ferner. Sie i ft mittellos in ihrer 
Aunft, fie fiat nichts als bie abgegriffenen Tupfer» 
münjen ber täglichen Sprache, um fie gegen ihr ©efüljl 
ju tauften, bas toftbare, fie hat nichts als bie fd)Iidj» 
ten SBorte, wie Milte Jagt: „bie im Stiltag barben", 
bie tleinen, bie einfa^en, bie wunberoollen SBorte: 
„Les mots, les pauvres mots, les mots divins, qui 
font pleurer.“ STu^ ihren bi^terif^en iBefit jdjafft 
fie fid) ganj allein, nicht bie Sprane ift es, bie fie 
3ur Sidjterin macht, bie non gremben übernommene, 
fonbern nur bas, was fie ber eigenen S3 ruft entäußert, 
ein unenblidjes ©efüljl unb bann, jene häufte iUladyt 
ihres SBefens: bie Mlufit.

Mlarceline Sesborbes»33almore ift ganj Mln fit, 
weil fie gang Seele ift. gene reinfte ©ewalt ift ihr 
gefdjentt, jene irbifdj=unirbifche ©ewalt, bie aus ben 
fieben Zonen, aus ber Dftave, bas SB'eltall bes 
Empfinbens aufbaut. Sie fälteften, bie nüchternften 
SBorte werben transparent unb burd|leudjtenb von 
bem feurigen Mhpthmus bes ©efühls. Mid)ts ift Sau, 
Umri^, Silbung, Ma^ahmung, problem, Aonftruf» 
tion in ihren ©ebidjten, alles fliegenb, fdjwebenb, auf» 
flingenb, f^wingenb, alles ift Mlufif, Sertlärung. Sie 
burchfeelt ben ärmften Meim, bas fchlichtefte 3Bort, 
fie binbet bas mit Mlülje ©efügte in ein feliges Sanb.

Mlufif ift ber Sinn, Mlufit au dj ber Mnlajj itjrer 
Sidjtung. Senn nicht Simbition, nicht Madjahmung 
hat fie wie bie meiften ber Ißoefie 3ugeführt. Mlar» 
reline liebt als junges Mläb^en bie ©itarre. ghr 
feines Se^ör behält bie Mlelobien, bie fie im Sweater, 
bie fie auf ber Straffe gehört, unb, 3u arm, bie Seite, 
bie Südjer ju laufen, bittet fie fich felbft 3u Saufe 
in ben vielen einfamen Stunben melancholifdje Mo» 
mansen unb Heine Sieber 3u ber innen nachtlingenben 
Mlelobie. Unmertlidj, gan3 unbewußt wie bie Slumen 
auf ben gelbem empor 3a ©ott blühen, wächft aus 
biefem arglofen Spiele bie erfte Meigung, bie Seiben» 
fd)aft 3um poetif^en Setenntnis. Unb wie bann ihre 
Stimme matter wirb unb fie bem Sejang entfagen 
mu^, flautet fie gan3 hinüber von bem gefangenen 
in bas gefdjriebene, in bas gefprodjene 2Bort. „Sie 
Mlufit begann in ihr", ftreibt St. 93euve, „fidj von 
felbft in Sichtung 311 verwanbeln, bie Sränen fanden 
nieber in ihre Stimme, unb fo entblühten bie 33erfe 
eines Sages von felbft ihren Sippen." Sie bidjtet 
jahrelang nicht für bie 2Belt, fie fingt blofs ihr eigenes 
Seib in Schlaf, „pour endormir son pauvre coeur“. 
Sie Mlutterlofe unb Äinberlofe, bie grembe in ber 
Siebe erfinnt fich felbft bie Sröftung im Sieb.

Sie weiff es felbft taum, baji fie bittet, unb hat 
es ein Seben lang nie verftanben, ba^ fie „Sinterin'* 
war. Es brängt in ihrer Sruft, Schmer3en quellen 
auf unb brohen bie 23ruft $u fprengen, fie fteigen 
empor unb würgen bie Ödehle, aber ihren Sippen finb 
fie fchon Mlelobie. Sie feufjt, fie weint, fie betet, fie 
dlagt in ihren ©ebichten, unb was anbere grauen in 
ben Airchen ihrem 23eidjtiger vertrauen, was in Süffen 
erlöft wirb ober in öllagen unb Sränen einfam
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untergeht, alles bas wirb liter burd) 9Jlufit ber Geele 
G^ruittgung unb befreite SJtelobie. Gie erjäljlt fid) 
immer nur felbft, fie fprichl 9Jlonologe aus ber tiefen 
Draumhaftigteit ihres äßefens unb vergißt ganz, bab 
an df aitbere biefe Glimme je hören tonnten. Darum 
finb ihre Sebichte auch fo unerhört aufrichtig, [o ganz 
ohne Gchant. Gie fiub nur Durchbruch bes Gefühls, 
Zerreiben ber oon Gchmerg gekannten $üile bes 
Hebens burd) innere Gärung. Diefe ißerfe, oft finb 
fie nur Gdjreie, manchmal Ablage, manchmal Bebet, 
immer aber befeelte Glimme. Gie finb nicht bas 
Befunbene unb Gefügte, fie finb bas bloß Bus« 
geftrömte, bas zufällige, bentt jjlarceline Desborbes« 
Palmores Benie ifi bas ber llnmittelbarteit. 21m 
3iähtifch hiugefummt, gwifchen ber Arbeit unb bett 
Gorgen, ober abgeftreift oon ben farbigen glügeln 
bes Draums, tommen ihr biefe Śerfe gugeflogetr, 
fchmetterlingshaft unb Ieid)t. Niemals finb fie burd) 
bie Plagie bes 2ßillens hergejroungen, nirgenbs ift 
Gdjwere ber Slbfi^t in ihnen, taum finb fie anberes 
als melobifd) bewegte Huft. Das Gebicht „Ma de- 
meure“ ift es nicht ein reiner Geußer, verhauchenb 
in fUlufit? 9Jlan höre es Hingen, bies Droftgebet 
einer armen Geele:

„Ma demeure est haute 
Donnant sur les cieux, 
La lune en est l'höte 
Pale et sérieux.
En bas que l’on sonne, 
Qu’importe, aujourd’hui ? 
Ce n'est plus personne 
Quand ce n’est pas luil
Vis-a-vis la mienne 
Une chaise attend, 
Elle lut la sienne, 
La nötre, un instant.
D’un ruban signee 
Cette chaise est la, 
Toute résignée 
Comme me voilá!

Diefe 2lufrid)tigteit gibt ihren Bebichten höchflett 
unb einzigen äßert. Gben weil biefe Dichtungen nichts 
ber iphontafie bauten unb alles bem Erlebnis, finb 
fie fo frauenhaft. Gs finb bie Jahreszeiten ber Geele, 
unb nie feit Gappho hat matt fo tief unb fchön burd) 
ben Geleier ber Dichtung in ein grauenherz, nie [o 
nadt eine Geele im Äabe bes Gefühls gefehen. Gr« 
röten, Bögern, Sing ft, Geh am unb ¡Bebaut (fie fpri^t 
ja im Draum), all bas ift ihr fremb. Sßir laufen gu, 
wie in ein frembes Simmer, biebifd) hinein in ihr 
Heben. Silber fie ift [o rein, fo ebel unb teufd), bie 
Gntfchleierte, baß fie uns alle Bef^ámung bes Hau« 
fchers erfpart. $Bir wiffen oon ihr tiefftes Grlebnis 
unb wiffen bamit von allen grauen bur<h biefe eine, 
bie aufrichtig war, unb bem bidjterifchen 2Bert fügt 
fich berart ein unabfchähbarer botumentarifdjer bei. 
Denn beifpiellos in ber 3BeltIiteratur ift bies felige 
2Bunber reftlofer Slufrichtigteit, bem gu Dant man 
hier aus tleinen Hiebern, Seite um Seile ein grauen« 

iridial, eine gange 93iograpljie aus Gebieten auf» 
bauen kann, ohne baß jidj irgenbroo eine Süge brin 
fänbe, eine 23erjdjönerung ober ^eu^elei. 3" tiefer 
llnbeforgt^eit vermag man hier jenes 2Bunber ber 
Srijtallijierung bes (5efü^(s betrauten, bas fid) fonft 
bem lag unb ber (Erkenntnis verfchließt, bie SRpfterien 
ber G^mangerf^aft, bie Grauer bes ersten Siebes» 
empfinbens, bas (Brauen bes enterns, Grauer unb 
Stück nor bem neuen Erlebnis ber hoppelten Siebes» 
fähigteit, bie Qual ber Entfrembung ber Sinber burd) 
bas Seben, bas %)erftrömen ber finnlidjeci Siebe in 
bie Sottesliebe, in (Religion. Jtirgenbs in einem 
Dichter ift bas Eefühl transparenter unb fo felbft 
Dichter gemefen als in ben Werfen ber Desborbes» 
Palmore unb bie Seugnung Gainte Seuoes ift iljt 
hö^ftes Sob. „Elle n’est plus poete, elle est la 
poesie meme.“ Gie felbft ift nid)t bie Dichterin, 
fonbern bas Gefühl bittet gleichfam burd) fie Ipm 
burd).

SKufit hat bie Didjtung il)r angebracht, %ufit 
trägt fie oou ¡hr fort in bie 3BeIt. greunbinnen unb 
grembe vertonen ihre kleinen Sieber, fie flaunt, fie 
mill es nicht glauben, baff fie mit einmal beflügelt in 
bie Sßelt megftreben. Sßie einft in ber Siebe, fo geht 
es ber Slüdentmölmten auch im 9luhnt: fie tana ihn 
nicht faffen, tann's nicht benten, baß biefen kleinen 
Werfen, bie fie gmif^en bet Skrbeit halb in Gpiel, 
halb in Draum erfonnen, irgenbein 3ßert, eine IBe» 
beutung innemohnen könnte. Die Dichtung, bas war 
ihr boch nur ein Opiat, ein kleines Stück gegen bie 
großen Gchmergen, eine Gelbfttäufchung, bet Siebe 
in Suft unb Qual oermanbt:

„Comme une douleur plus tendre il a sa volupte“

unb nun kommen 9Renfdjen, große berühmte Dichter, 
unb feiern fie als Siteratur. Gainte iBeuve begrüßt 
bie Setfe mit einem Hymnus, 23algac, ber freunblidje 
Soloß, fchleppt fiel) Teuchenb unb bampfenb bie hun» 
bertbreißig Gtufen ihrer SBohnung hinauf, um it)t 
feine IBemunberung gu fagen, Victor $ugo jubelt fd)on 
als Anabe ihr gu. 991 it Dränen unb Gdjauer mehrt fie 
alle Sobpreifung als unoerbient ab, faft fürchtet fie 
Sohn in biefer 2Berbung ber Sßelt mie einft in jener 
SSalmores. Sein (Ruhm läßt fie biefe tiefinnerliche 
ÍBef^eibenheit je verlieren. Gie ift „stupide de joie“, 
menn man ihr ein paar freunbliche Sßorte fagt, unb 
als Samartine, ber iBerühmtefte feiner 3eit, mit 
einem prachtvollen Sebicht fich grüßenb an fie menbet, 
fdjauert fie gufammen mie unter Engelsruf. fjn bem 
Sebichte ber %ntmort, bas bie frönen feilen mit noch 
fEbneren ermibert, lehnt fie allen (Ruhm erfchreckt ab:

„Oh n’as tu pas dis le mot gloire 
Et ce mot je ne l’entends pas.“

3mmer unb immer mieber meift fie auf bie SRi^tig» 
feit ihrer kleinen ^erfon hin:

„Je suis trop buisonniére, et ce n’est pas aux champs 
Qu'il tau apprendre ä moduler ses chants, 
II taut ce qui me manque, une sévére école 
Pour livrer sa pensée au vent de la parole.“
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Sor bent fleinften Dichter, bem lebten Dilettanten 
beugt fie fidj unb reicht gleichfam tnieenb SRabame 
Daftu, irgenbeiner Golbfchnittlpriterin, jdjülerhafte 
Sulbigung. Sin ganzes geben lang begreift fie nicht, 
mas giteratur ift. ¿n ben breihunbert Briefen, bic 
man non ihr tennt, mag man vergebens eine Seile 
fu eben, bie biefem Sabrmarft ber Gitelfeiten gilt; 
in wunberooll ungerftörbarer SRaioetät unterfdjätjt 
fie ihren eigenen IBert, míe fie ben fremben erhöbt, 
gatoudje, ben Sutor ber „Fragoletta“, biefen gweifel» 
haften greunb, nennt fie einen „homme d’immense 
génie“ unb fühlt fi th ihm ein geben lang uerpflidjtet, 
weil er bie Silben in ihren Serfen nadßählt unb ihr 
einen Verleger fanb. Sud) hier ift fie immer bie 
Gebeugte, bie §ingegebene — „née a genoux“, wie 
fie einmal fagt. Selb ft bie giteratur vermag nichts 
gegen bie befeelte Schüchternheit ihres Sßefens.

Niemals, niemals Tann fie bas SBunber begreifen, 
bah ihr Heines enges armfeliges geben, ihre ge= 
fne^teten tränten Gefühle irgenbeines anbern 9Ren= 
f^en Sntereffe unb Steigung finben tönnten. Gs finb 
bod) nur ihre Dränen, bie hier im Serfe überfliehen, 
flüchtige griftalle nom SBiberftreit bes äuhern gebens» 
froftes unb innerer Glut wie Gisblumen auf bie 
Spiegelfläche ihres Sdjidfals hingegaubert. Unb 
wirtlich, „larmes et pleurs“ finb bie beiben SBorte, 
bie wieber unb wieberfehren burd, ihr ganzes $Bert, 
ber ewige gehrreim aller ihrer Gebiete. Schmer) 
unb SRihgefchid, bie wirflidjen Sterne ihres gebens, 
finb auch bie einzigen Snipiratoren ihrer Dichtungen 
gewefen. Sber allmählich weitet fi dj bas Gefühl, 
gweigt oom perfönlichen Grlebnis ab unb ftrömt 
über in bas grohe SRitleiben. 3hr eigenes geben löft 
fid) in ein SBeltgefühl. Der romantijdje [elbftgefällige 
Shmerg, ben fie unwillfürlid) non fcfdedjten bgron» 
fehen Stadjbilbern ihrer 3eit übernommen, erhebt fid) 
burch eine innere Güte allmählich gum tragifdfen 
Glüdsgefühl, unb gleichseitig fchwinbet aus ber 
Sprache aller romantifdje %ombaft. 3hre Stimme, 
bie leife tlingenbe, wirb ftarf im Slnruf ber anbern, 
Sd)wefterfd)aft mit aller irbifchen Qual läht fie in 
ihren fpäteren Werfen ein erhebenbes Pathos finben. 
3n Werfen ruft fie alle Grniebrigten an:

„Vous surtout qui souffrez, je vous prends pour mes 
soeurs,

Pleureuses de ce monde ou je passe inconnue“.

mile ÜRütter hört fie Hagen in ihrer eigenen Stimme, 
alle Dränen ber 2BeIt ftrömen ben ihren gu, taufenb 
Seufzer befchwingen ihr Gebidjt. Unb in gyon, ber 
Stabt im Śtufftanb, wirb bie Silage jur Slntlage, ber 
3luf gum Schrei. Stus bem fdjilchternen ginbe, ber 
geidjtoerführten, ift burch Siebe bie grau geworben, 
unb burch SRutterfchaft unb S chm erg wirb fie ber 
SRenfih unb ber SRitmenfdj. Sie Hagt an, fie beutet 
mit gitternben gingern auf bie ganonen, bie lebenbe 
$Renfdjen, Stater, grauen unb SRütter niebertartät» 
fhen, unb unbewußt empor ruft eine bewegte Seit 
fie jur großen fogialen Didjterm. Sie fdjilbert bas 
Glenb ber Arbeiter, ben $ohn ber Zeichen unb bie

Romobie ber Seriate, fie wenbet [idj an bie gauge 
SRenf^^eit unb Ijebt ihre Stimme auf ju ®ott. Allies . 
Ungltid tjat in iijr Sruberfdfaft:

„Je me laisse entrainer ou I’on entend des chaines 
Je juge avec mes pleurs, j'absous avec mes peines 
J’éléve mon coeur veuf au Dieu des malheureux 
C’est mon seul droit au ciel et j’y frappe pour eux.“

3^16 Siebe iff in SBeltliebe uerroanbelt, alle Senti= 
mentalität ift im Sturm bes Sdjidfals tneggeroefit, 
unb roerm fie bie Stimme jetjt sur Ullage erhebt, jo 
gilt es läng ft nid)t eigenem Sdjidfale me^r, jonbern 
fie, bie Demütige für fid) felbft, fpridft ^errifĄ unb 
tü^n für bie fDtenfdjtjeit. Baut, trail unb broijenb 
orgeln i^re 33erfe empor gu bem Stopfer aller 
Dualen, ju bem §errn bes Somerses. glicht bie 
grau fpri^t me^r non Sełmfudjt unb Gntbe^rung 
weiblichen Sefülfls, fonbern bas Jtamenlofe gum 
SHamenlofen. Unb bie leiten, bie ffünften 23er}e ber 
Desborbes=93almore finb nur mel)r ^miefpra^e ber 
leibenben Kreatur mit intent Stopfer, mit ®ott.

Sur neuen ^weijeri^en 

£iteraturgej^id)te

Son $arrg SRagnc (Bern)

ie SBiebertehr con ®ottfrieb Sellers 100. ®e= 
burtstag ift allenthalben in ber Shroeij unb 
nicht minber, trot; ben ben Blufen [o un= 
günftigen Jeitverhaitniffen, auch im ganzen 

Deutfhen Beth feftlich begangen worben. Teller 
felbft hat wieber unb wieber mit allem Bahbrucf be= 
tont, baf} er nicht als fhweijerifher ^eimatbi^ter, 
fonbern als heutiger Dieter [hweijerifhen Stammes 
betrachtet werben wolle, unb ben Begriff einer „fo= 
genannten fhroeijerifhen Bationalliteratur" auf bas 
entfhiebenfte abgelebt. Bon neuem hat es fid) bei 
feiner Jubelfeier gezeigt, baj) er wie ein Sebenber 
mitten unter uns fleht unb ba^ [eine Dichtung allen 
Deutihen ^er^ensfa^e ift. Sie ift heute mehr benn 
je berufen, uns ju erheben unb $u ftählen, uns ^u 
beglüden unb uns bas verlorene Sachen wieberjw= 
fRenten.

Seller war auch in ber Siteraturgefhihte bereits 
fo feft „veranfert" wie taum ein anberer Dichter bei 
feiner erften §unbertjahrfeier, oor allem burd) bie 
tüchtige Arbeit ber beiben, jwei Generationen ver» 
tretenben Züricher ^rofefforen Jacob Bähtolb unb 
Gmil Grmatinger. Bamentlih nach bes letzteren brei= 
bänbiger Neubearbeitung bes bähtolbfhen ißertes 
„®. Sellers Beben, Briefe unb Zagebüher", bie, 1915 
unb 1916 erfhienen, eine fhon vorhanbene reiche 
Seller=ßiteratur mit eigenen Jorfhungen )ufammem 
fa^te, war es nicht leiht, noh wefentlih Neues über 
ben Dichter unb fein SBert beijubringen. Die aus Bn= 
la^ bes Jubiläums hervorgetretenen SeIler=Shriften 
verfuhen benn auh gar niht, mit ihren Borgängern 
nah Seiten ber Breite unb Bollftänbigfeit ju wett» 
eifern, fehen [ih vielmehr bas Jiel, in Reineren 
Shriften fi h an weitere Sreife bes Bolfes ju wenben. 
Den bereits feit vielen Jahren verbreiteten voIfs» 
tümlihen Ginführungen in bes Dichters SBelt, bie wir
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Otto 93rapm, 9llbert Softer, Nicarba §ud), Otto 
Stöfcl Derbanfen, gefellen fid) fegt bie gleichfalls 
trejfiidjen 93üd)lein non ©uftav Steiner „©ottfr. 
Verier. S e dj s 93o rtr ä g e" (93a|el 1918, §el= 
bing & tiicptenpapn) unb non ibias £ o ch b o r f 
„3 um g ei ftig en 93 ilb e ©ottfr. Sellers" 
(9tmaltpea«93erlag, 3ürid), ßeipsig, 9Bien o. 3- — 
1919).

Steiners 93ort:äge verfolgen nidjt [pjtematifdj 
bes Dichters tiebensgang unb anaipiieren nicht feine 
einzelnen 9ßerfe — vergebens fud)t man fogar eine 
jufammenfaffenbe 9ßürbcgung bes „©rünen Sein= 
rich" —, fonbern fie finb vielmehr bemüht, in großen 
3ügen bes Dichters ^effönli^teit wäprenb feiner 
einjemen Sehens« unb Sdjaffensperioben fpntpetifch 
ju umreiben. Das gefchiept unter reichlichem 93ereg 
mit 93rie| [teilen. 3a einer gepflegten rpetori[d)en 
Sprache, bie bie lodere 93ortragsform beibegäet, ver« 
ftept es Steiner, uns feinen Selben menfchiicb nape= 
3ubringen. Das tunbige unb feine 93ücpiem, bas aucp 
einige gute neue ©eiicptspunfte aufftellt, ift wopl 
geeignet, bem Dieter neue greunbe 3u gewinnen. 
Die eigentlichen literarpiftorpcpen Probleme lägt ber 
93erfaf[er auf [ich beruhen, unb mit ber Seller«gor= 
fcpung feijt er fid) nirgenbs auseinanber; aber bab 
er mit ipr wopl vertraut ift, bemerft ber Senner auf 
Schritt unb Drift.

Śtpnlicpes gilt von ^o^borfs Schrift. 9Iud) 
fie ftrebt über bas gut beherrschte Stoffliche in bie 
Diefe. Diefe fünf Effais, bie mehr 9IbbanbIungs« 
^arafter haben als bie fechs fteinerfepen 93orträge 
unb auch jur Literatur über Seller tritifep Stellung 
nehmen, bepanbem einzelne pfpcpologijcpe unb 9ßeli 
anfepauungsfragen in be3ug auf ben Dichter. Sie 
geben 3. 93. feiner erotischen Veranlagung, bem 93er= 
pärtnis feines IDlalertums 3U feinem Dichtertum, ben 
ajtpetifćpen Vesiepungen gu poeten mie glaubert unb 
Siertegaarb nach unb urteilen gut über bie Stellung, 
bie Seiler gegenüber ber Nomantif einerfeits unb. bem 
Realismus anberfeits einnimmt. Sejonbers möchte ich 
bie lehrreichen Erörterungen über ble 93errvaribtfdjaft 
bes „SaIanber“«Dichters mit bem Naturalismus 
feiner 3ett pervorpeben. 9Iuch ber tiiterarpiftoriter 
barf an biefem 93ucpe nicht vorbeigeben.

9Ilie Darftellungen von bes Dichters 9Befensart 
haben aus ben „Erinnerungen an ©ottfrieb 
Seller" ge[cpöpft, bie halb nach befjen Dobe 9tbolf 
grep veröffentlicht pat. 9lber menn auch bie fach» 
liehen Ein3elpeiten aus ipnen läng ft in bie Seller« 
93iograppie übergegangen finb, fo bep alten biefe Er= 
innerungen gleicpwopl ipren bauernben 9Bert als ge« 
f^loffene Einbrudswiebergabe unb wichtiges Duellen« 
wertchen. Es ift ein erfreuliches Hefen um biefe fein= 
füplige Sdjilberung einer bureaus niept einfachen 
Ntenfchennatur, bie uns fepr lebenbig wirb, unb wir 
begrüben es warm, bab bas lange ni^t nach Eebüpr 
gelefene 93üchlein im 3ubeljapre 1919 eine britte 
erweiterte Auflage in fdjmuder 91usftattung erleben 
burfte (tieip3ig 0. 3-, Serm. Saeffel).

©leidjgeitig pat berfelbe um bie tiiteraturgefchi^t» 
Abreibung feines tianbes pochverbiente 93erfaf[er auch 
eine gweite burchgefepene 9Iuflage feines in ber Samm= 
lung „9Biffen unb Śilbung" erfipienenen 93änb<hens 
„S Ą w ei3er Dichter" (tieipjig 1919, Duelle & 
ŚReper) her ausgegeben, auf bas bei biefer ©elegenpeit 
von neuem empfeplenb pingewiefen [ei. Er weift; in 

tnappen, aus erster §anb fiböpfenben Darlegungen 
ben ungemein reifen SInteii nad), ben bie Beweis 
an ber gefamtbeutfdjen Dichtung feit ben lagen 
©ffebarbs von 6t. ©allen gehabt ijat. %u^ ljier 
ftebt ®. Speller im Klittelpunft.

9teu bervorgetreten finb je^t einige Heine literar» 
biftorifdje Heller» 9Ronograpbien. 6o bebanbelt I^eo» 
bor Hlaiber bas Dpema „©. Ae11er unb Die 
6Ąmaben" (Stuttgart 1919, Streder unb S^rö= 
ber). (Er berietet über bas Kerhältnis swiften 
Sdjweijern unb Schwaben vor Seller, bann über 
beffen Kejiebungen ^um älteren f^rvabif^en Shrift 
tum (Schiller, SJtörite) unb ben Schwaben feiner Seit 
(Serwegh, Kuerbad), 33ifd)er) unb enbli<b über bie 
bid)teri|dje Darftellung f^mäbif^er 3Irt in Hellers 
Sßerten unb ben (Einfluß, ben biefe auf neuere [d)wä» 
bifdje Dichter, namentid) auf Hermann §effe aus» 
geübt fjaben. Hlaiber bietet nid)t nur mit gleif; aus 
ber HeiIer=Hiteratur jufammengetragene äußere Stuf» 
ftellungen, fonbern, vor allem in ben lebten Ha= 
piteln, aud) eigene 93eobad)tungen unb Kachweife.

©in females 33üdjlein von Sßaltber § u b e r 
banbelt anfpre^enb über „®ottfrieb Heller 
unb bie grauen" (33ern 1919, gerb. 213p^). Kn 
ber $anb ber befannten Quellen geht ber 33erfaf[er 
bie Keibe ber 2Räbdjen burd), bie bes Dieters Sers 
gefeffelt ^aben, von Hülfe Heller, ber 3lnna bes 
„©rünen §einridj“, bis $u ber überempfinbfamen 
Śuife Scbeibegger, bie naĄ unrHid) erfolgter 33er» 
lobung geljäffiger Hlatfd) über fein 2ßirts^ausleben 
in ben Delch jagte.

©ine anbere ^übf^e ©elegenljeitsfdjrift von 
$ebwig Kleuler» 313 afer plaubert über „Die 
D i d) t e r f d) w e ft er n K e g u I a Heller unb 
33 et jp Kieper“ (¿üri^ 1919, 3Irt. ^nftitut Drell 
gügli). Das ift ein ^aar, fo ungleid) wie bas ber 
33rüber. Die ^atrijierin 33et,p begabt unb anmutig, 
bie Hleinbürgerin Kegel ungebilbet unb unfdjön, jene 
eine weltgewanbte Salonbame, biefe eine verfilm» 
merte §aus= unb Hüdjenunfe, jene liebenswürbig 
unb wortgewanbt, biefe grämlidj unb wortfarg. 33etfp 
führte bem 3ruber grojjjügig bas Heben, Kegel 
bem ihren mepr fdjled)t als recht bie 323irtjd)aft. 3ene 
war bie geiftige SRitarbeiterin ©onrab gerbinanbs 
unb fertigte feine Keinjdjriften unb beforgte bie Hor» 
refturen unb fdjrieb fĄiiegliĄ ein wertoolles KuĄ 
über ihn, biefe hatte an bem Dieter überhaupt feinen 
Seil unb gudte faum einmal in eines feiner gebrudten 
3Berte. Unb bod) hat Kegula Heller ben Kleifter 
©ottfrieb hidjt nur, als er nod) fein Kleifter war, 
wirtf^aftlid) mit über 3Baffer gehalten, ihr eigenes 
Hebensglüd bintanftellenb, fonbern du dj ben verein» 
famten ©reis mit forgenber Hiebe unb ftiller Süte 
betreut, ©egenüber einfeitig abjpred)enben Urteilen, 
wie fie jüngft in feinem §epfe»HeIlerf^en Sriefwe^fel 
Halbed über fie gefällt bat, bebeutet $ebwig 2ßafers 
Stubie eine wobIverbiente unb fiĄ ni^t ins $araboie 
verfteigenbe Kettung.

Kur im Korbeigeben fei auf ein fdjon vor fahren 
erfebienenes, jetjt aber neu auf ben Kütbermarft ge» 
bradjtes SuĄ von ^aul Srunner b’ngewiefen: 
„Stubien unb Beiträge $u ©. Hellers 
H p r i f" (Süridj o. 3, Crell gügli). ©s fetjt (i$ 
bie Aufgabe, bie Keränberungen, bie Heller im Hauf 
ber 3abrjebnte an feinen ©ebi^ten vorgenommen 
bat, ju buiben unb ausjuwerten. Srunners fleißige,
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allerbings im einzelnen nidjt unbebingt 3UDerIäffige 
Sufammenftellungen geben nidjt gan3 ftrengen Sn» 
[prüfen ju erster Orientierung ein großes unb lehr» 
reifes Sergleidjungsmaterial an bie §anb, bas ein 
gutes Segifter für jebes einzelne ®ebidjt bequem; 
nadjweift. Sbfdjließenb fann bie Arbeit nidjt fein, 
ba fie fidj auf eine bloße SuswaBI aus bem freilid; 
fe^r großen Sariantenapparat befdjränft unb ber 
gorfdjer fomit (bis jum Crfdjeinen einer Ijiftorifd}= 
fritiften ReIIer=2Iusgabe) bot auf bie eigene Durt» 
fitt aller Drude unb 5anbitriften angewiefen bleibt. 
Dafür bieten bie bem p^ilologifc^en Sauptieil oorauf» 
geßenben barftellenben Sbftnitte allgemeineren ^n» 
Baits aut nüßlite pfpĄoIogif^aftBetifĄe Grgebniffe.

3" allen größeren Stabten ber S^mei;, nament» 
Iit in ben Uninerfitätsftäbten ber heutigen S^meij 
würben Reller»geiern reranftaltet, unb bie babei ge. 
^alienen geftoorträge finb 3. I. gebrudt worben1). 
Siir liegt bie „® eb ä t tn is r e b e auf ® o tt = 
f r i e b Heller" ror, bie Carl SIbrett Ser« 
n o u 11 i in Safet gehalten Bat (Safet 1919, Senno 
Sd)wabe & Co.), ^ier fpritt fit in bitterift ge» 
Bobener Spraye ein Dieter über ben älteren ßanbs« 
mann aus. St it bem Diefblid in bas geBeimnisrotle 
Siefen bes Runftitaffens oerbinbet er trefflidje Sat= 
fenntnis. Unter Boßen allgemeinen Sefidjtspunften, 
oBne fit ;u biograpBiften CinjelBeiten Berabaulaffen, 
ftellt Sernoulli Leiter als Zünftler, Sürger unb 
(Europäer bar. gein iß insbefonbere ber Sergleit 
bes f^weijer Dieters mit glaubert unb Doftojewffi. 
Sitt anfĄIiefjen fann i<B mi<B feiner Snfitt, baß 
Retter ^oet geworben fei, weil feine nat Susbrud 
brängenbe Seele in ber ißinfelfüBrung ber Sasarener 
unb bes Ranbftafters Sdjirmer ein untauglidjes 
S3erf3eug oorfanb. Sernoulli Bat a: 1 t ein „® 0 tt» 
f r i eb = R eII er = S pi eI" (Safel 1919, Senno 
Sawabe & Co.) oerfaßt, bas auf einer greilitt» 
büBne in Safel 3ur Suffüßrung fam. Die Seim= 
bittung ift über ben SelegenBeitsiBarafter nidjt ßin= 
ausgelangt. Sie füBrt bie befannten ®eftalten ber 
fellerfcBen Sßerte, ben ®rünen ^einri^, jüs Sün3= 
tin, grau Segula Smrain ufw., leibhaftig ror unb 
ftellt unter Aufgebot oon Stüfif unb Ian] mit iBnen 
tebenbe Silber.

Daufenbmal wittiger als alle Süter über Reller 
bleiben natürlit feine eigenen. Diefe in immer breitere 
Solfsfdjidjten hinei^uleiten, ift bie fdjöne gubi» 
läumsausgabe ber cottaften SutBBanblung be» 
ftimmt unb wohl aut berufen (Stuttgart unb Serlin 
1919). 3Bre 3ehn vornehm ausgeftafteten iflapp» 
bänbe Baben ben für bie heutigen SerBältniffe rett 
wohlfeilen Sreis oon 55 St. Sefonbers 3U begrüßen 
ift, baß fie Rellers Stöpfungen in einem laut» 
getreuen Sbbrud ber jeweiligen Susgaben letter 
$anb unb bamit befreit oon ben im Raufe ber 
3aBr3eBnte eingebrungenen geBIern oorlegen. $ier 
empfangen wir lebiglid) biefe gereinigten Derte felbft; 
eine fritifte Sejamtausgabe mit pBiloIogifter Sett» 
fertigung ber Seitgeftaltung wirb uns gleitieitig in 
Susfitt geftellt. gm Serein mit griß &un)ifer Bat 
biefe Seitgeftaltung Crmatinger oorgenommen, ber

. *) 91 ir o ru>ei[en fann id) auf meine eigene Sdjrift: „®oit =
Seiler 1819-1919" (Bern 1919, ft. 3 2ßi;b (Erben), 

eine (Ermeiterung meines bei ber berner llnioerfitäisfeier gefjab 
tenen geftoortrages.

ju ber vorliegenben volfstümlidjen Ausgabe au d) 
eine feinabgeftimmte (Einleitung beigefteuert hat.

(Eine triti^e Sonberausgabe ber „Sieben fle» 
genben" bewert uns Sllbert £ e i ^ m a n n: „Die 
Quellen ju Sellers £eg enb en" (Quellen« 
fd)riften jur neueren heutigen fliteratur, Elr. 8, Halle 
1919, 9)1 ar Eliemeper). (Er fd)idt ben fellerfdjen Um» 
bid)tungen bie in Betracht tommenben £egenben Mofe» 
gartens voraus, [o bah mir auf bas bequemfte in 
ber £age finb, vergleid)enb nad)juprüfen unb bie 
mahgebenben weltanfchaulidjen unb tünftlerijd)en ®e» 
fidftspuntte Mellers ju Jtubieren. Sine fe^r eingebenbe 
Sinleitung bes gelehrten Herausgebers verarbeitet 
felbft fdjon bas interesante Material unb Tommentiert 
bie fellerfchen Dichtungen mit Berwertung ber bisher 
erfdjienenen einfchlägigen fliteratur (unter ber ich nur 
ben Eluffah 3- 3ränfels in ben „Ellpen", 3al;rg. 6, 
Heft 1 vermiffe). Sin gleichfalls banfenswerter 2In= 
bang bruit bie widjtigften jeitqenöffifdjen Bejenfionen 
über Tellers Büchlein ab. fleitjmanns Sućb ift, mie 
iib bas bereits felbft erproben tonnte, vortrefflich 
geeignet, afabemifdjen Seminarübungen jugrunbe ge» 
legt ju werben.

£eiber ftanb fleihmann nod, nid)t bie bis vor 
furjem nerfdjollene altefte Hanbfd)rift ber fellerfchen 
£egenben jur Verfügung, bie foeben ber Bafdjerfd)e 
Berlag in 3ürid) in einem foftbaren gaffimilebrud 
jugänglid) gemacht bat. Elamentlich Bü^erfreunbe 
feien nadjbrüdlid) bingewiefen auf bie febr gef^mad» 
volle unb gehaltvolle Beröffentlidjung. 21ber an Ą 
bem fliterarbiftoriter flieht hier eine neue Quelle. 
3hm wirb ein auffchluhreidjer Sinblid in eine Dichter» 
wert[tatt vergönnt; fo fehlt in biefer urforünglichen 
gaifung bem „Sanjlegenb^en" noch ber ftimmimqs» 
volle Élbfdjluh von ben neun fbtuien im d)riftlichen 
Himmel. 2Iuher einem tnapv beri^tenben Vorwort 
finb bem fatiimilierten Seit teinerlet berausgeberifche 
Zutaten gefeilt.

Beionbers über bie „£egenben" unb Mellers Ele» 
ligiofität verbreitet iidj auch — beiläufig bemertt — 
bie gebantenreidje Stubie bes (fatbolifdfen) fliterar» 
biftoriters 30’ef Stabler in ben „Eleuen Sürcher Ela^» 
richten" vom 19. bis 23. 3uIi 1919: „®. Meller. Sier 
Sriefe über Münftler unb Mird)entum".

Obwohl ®. Meller unb Sonrab ßerbinanb 9Jleper 
als 9Jlenfd>en wie als Dichter febr wefensverf(hieben 
unb auch nie in redete persönliche güblung m’teinanber 
getreten finb, hat man fid; bod) gewöhnt, bie beiben 
jüridjer Seitgenoffen jufammen ju nennen, bie fid) in 
einem Doppefftanbbilb gleich bem rietidjelfdjen von 
®oetbe unb Schiller recht feWam ausnebmen würben. 
932 it einem Bud)e „Sonrab ß er bin an b 9# ep er. 
flehen unb $B e r f e" (grauenfelb 1919, Huber 
& So.) überrafdjt uns 9Jiai Eluhberger. (Eine ber 
üblichen Dichterbiographien ift bas nidjt, fie wäre 
aud, für EJleper faum vonnöten, benn neben ber 
fdjlechten von flangmeifer befit;en wir ja bie guten 
von %bolf ßrep unb b'Harcourt, bie nach ber rein 
bioaraphif^en Seite bin übertrumpfen ju wollen 
Etuhberger auch gar nicht in ben Sinn fommt. Sein 
Bud) follte urfprünglich eine Sonberunterfu^ung ber 
meperf^en flprif abgeben, foweit fie nicht in bie 
3ugenbfammlung Slufnabme fanb. Das Dbema er= 
weiterte fih bann ju einer entwidlungsgefchichtlicben 
Darftellung von bes Dichters gefamter April, für bie 
felbftverftänblich aud) fein ganjes inneres unb äuheres
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Ceben unb feine übrigen 2B er fe beran^u^e^en waren. 
Aufjberger hätte fih mit einem Xitel wie „Alepers 
Cprif im Sufammenhang mit feiner Aleltanfhauung 
unb feinen Srofawerfen" begnügen fallen; ber ge» 
wählte bedt fih nicht mit bem (gebotenen unb fe^t 
ben Aerfaffer bem Áorwurf ber ungleichartigen unb 
unötonomifhen Aehanblung aus. Denn alles glicht 
Iprif^e fommt bei ihm fehr ju furj. Die Aooellen 
Alepers werben nur gan 3 happ fo eben mitgenommen, 
ber „Sürg ^enatfch" 3. SB. mit nur IV2 Seiten ab» 
getan, währenb maníes eingetne (gebiet eine aus= 
fübrlihere Aehanblung erfährt. Auh über Alepers 
äußeres Heben geht Aubberger ftellenweis mit Still» 
fZweigen ober bloßen Anbeutungen hinweg. (Er fe^t 
es als betannt ooraus. Son Piepers wieberholten 
Aufenthalten in einer S^^snanftalt oerlautet fein 
IBort, unb bie fragwürbige pfphoanalptifhe Dar» 
ftellung, bie Sabger bem Dichter oor 3ahren ge» 
wibmet hat, wirb nirgenbs geftreiff, wie benn ber 
SBerfaffer überhaupt nur gelegentlich 3uftimmenb ober 
ablehnenb auf bie bereits recht umfängliche unb gute 
Aleper=Citeratur Ae^ug nimmt, bie burh fein eigenes 
Auch wertooll bereichert wirb. Denn oon ber An» 
ftimmigfeit 3wifhen Xitel unb Inhalt abgefehen, oer» 
bient feine gebiegene wiffenfhaftlihe Arbeit alle An= 
ertennung. 5« ähnlicher 2Beife wie bas oor Sahres» 
frift erfhienene unb oon mir im 2. April=§eft biefer 
3eitfhrift begrüßte Auh SBaltber Brests „X. 5. 
Aleper unb bas Kunftwert feiner Sebihtfammlung“, 
bem er in feiner Subnote auf S. 219 feineswegs 
gerecht wirb, liefert auch Aubberger gute Aeiträge 
jur tieferen (Erfhliebung ber meperfhen Cprif, bie 
er fowobl als ®an3es wie burch Analpfierung unb 
Kommentierung jebes ®in3elgebihts grünblich wür» 
bigt. (Er bringt ba3u bie pjphologifhe gäbigfeit, in 
eine Dihterfeete ein3ubringen, bie geinfübligfeit für 
tünftlerifhe $Berte unb bie gerabe für Aleper fo 
nötigen Aorbebingungen äfthetifher Ailbung unb ge= 
fhihtlihen Aerftänbniffes mit. Aus Alepers Cprif 
heraus fhreibt uns Aubberger eine treffliche Seelen» 
biographie bes Dieters. Aor allem gelingt es ihm, 
unb barin erblide ih fein §auptoerbienft, bie Cegenbe 
3u entträften, als fei Aleper ein weltfrember Afthet; 
er 3eigt bagegen über3eugenb ben bisher ftarf unter» 
fhätten ober ganr geleugneten groben Xrlebnisgebalt 
ber meperfhen Dihtung auf. Der Anhang bes Auhes 
bringt einige ungebruifte Schichte unb Quellennah» 
weife.

Dem größten lebenben Dichter ber Shwei3 gilt 
Saul Auräharbts Auh „Die Canbfhaft 
in Carl Spittelers ,Dlpmpif hem $rü h = 
ling“- (3ürih 1919, Aafher & Xo.). Spitteier bat 
fih betanntlih, wie fo mancher fhweherifhe Dihter, 
auh als 3^huer unb Alaler betätigt unb fih eine 
befonbere optifhe Aegabung ^ugefprohen. Seit feiner 
früheften Sugenb hat er eine heroorragenbe (Einbruch» 
fähigfeit für lanbfhaftlihe Shönheit an ben Xag 
gelegt unb in feinem Auh „Der ©ottbarb" gerabe3u 
eine Art Aaebeder gefdjrieben. ©leihwobl finb feine 
fehr fparfam oerwanbten unb änberft fnapp gehaltenen 
Canbfhaftsfhilbeninacn im „Dfpmpifhen Frühling“ 
oon einer naturaliftifhen Abfhilberung beftimmter 
drtlihfeiten weit entfernt. ASobl verwertet er nament= 
Iih allgemeine (Einbrücte aus Alpen unb Sura, aber 
feiner Dihtung iraenbwelhe Cotalfarbe m geben, 
liegt ihm grunbiäblih fern. (Er ift ber Dihter ber 

91bftrattion, nidjt ber (Einfühlung, bes ©ebanfens, 
nicht ber Sufhauung, bes Dppifhen, nidjt bes Sn» 
bioibuellen unb bamit ein ausgefprohener ©egenfat} 
ju ©. Teller. Die 2BirHid)feitsfreube, bie ÍBaljeí 
als einen ^auptjug fh™ei3eriiher Aunft gefennjeidjnet 
hat, finbet fid, bei ihm nicht. Dem „Dlpmipifhen 
grübling" gehen lanbfĄaftliĄe Seftimmtijeit, Einheit 
lichfeit unb golgerihtigteit in hohem Slafje ab, bach 
nicht, weil Spitteler fie nicht geben tonnte, fonbern 
weil er es nicht will. Er entrollt ein ibeentiefes 2ßelt 
bilb, bas fih in iphemtafieregionen abfpielt. Aber« 
jeugt, baf; bie ^oefie auf biejem ©ebiete hinter ber 
Slalerei naturnotwenbig jurüdbleiben muffe, cergichtet 
er überhaupt barauf, unmittelbare 9lnfhauung geben 
ju wollen unb wenbet fih oielmehr an bie Sorftellung. 
Statt ber nah feiner 9luffaffung mit ben Mitteln ber 
Sprache leiten Enbes boch unmöglichen formen« unb 
garbenbarftellung, ftatt ber Sadjbilbung gefdjauter 
Silber fud)t er ben feelifhen unb geiftigen ®efamt 
einbrud einer Aanbfdjaft lebenbig wieberjugeben, unb 
jwar burch birette gefühlsbetonte ©ehaltsbejeic^ 
nungen. Siht bas Sein felbft, fonbern bas Erleben 
bes Seins ju oermitteln, ift fein Ślbfehen; barin ift er 
§ölberlin unb bem Espreffionismus oerwanbt. Unter 
feinen technischen Aunftmitteln flehen Sletapher unb 
ißerfonififation obenan. 2ßie feine ganje Dichtung 
barauf ausgebt für feine HBeltanfdjauung einen fpm» 
bolifhen 9lusbrud ju finben, fo tragen auch feine 
ßanbfhaften im großen unb ganzen fpmbolifhen 
(ft eilen weis auch fpmboliftifhen ober allegorifhen) 
Ebarafter, unb man würbe ihm nicht gerecht, wollte 
man an ihn 9lnforberungen ftellen, bie uns ber 
realiftifhe 9lnfhauungsbihfer befriebigt. Surdharbts 
Sud, mit feiner gülle oon Selegen beweift nicht nur 
bie fleißige Durcharbeitung bes fpejiellen Stoffes, 
fonbern auh allgemeine wiffenfhaftlihe Seife. 9luh 
auf wefensoerwanbte Dihtungen wie Dantes „®ött 
liche Aomöbie" unb Alopftods „Steffias" wirb ber 
Slid gelenft. Der Serf aff er ift ftari abhängig oon 
2h- 2t Siepers „Stilgefeh ber Soefie", audj oon 
Slauthners „Aritif ber Sprahe". ferner hat ihm 
Spitteler felbft, ber abgefagte ßeinb ber Literatur« 
wiffenfhaft, in Sriefen allerlei Saufteine jugetragen, 
u. a. eine topographifhe Sfigge, bie wir gern repro« 
bujiert fähen. Solche éelbftjeugniffe ber Dichter bot 
bie SSiffenfhaft ftets mit Sorbehalt aufjunebmen, 
unb Surdbarbt befi^t jum ®lüd Aritir genug, um 
Spittelers SBiberfpruhsgeift unb feinem erftauntichen 
§ang jur Soraborie gebübrenb Sehnung ju tragen. 
9ludj feine Susftellungen an bes Dieters ju Ser» 
gewaltigungen neigenber Sprache bewahren eine Art 
tit, bie mancher Spitteler«Drtbobore als Satrileg 
branbmarfen mag. 9lber gerabe biefer Unbefangenheit 
oerbanfen wir bie auffhlubreihe Erläuterung ber 
Dedjnif eines bebeutenben Dichters oon heroorragenber 
Eigenart.

Die fpittelerfhe §öbenfunft ift auch in ber Schweiz 
weit baoon entfernt, ooltstümlich ober auh in ge= 
bilbeten Areifen nah ©ebübr gewürbigt ju fein; bie 
Seimattunft beherrfht bie Sreite bes literarifhen 
Gebens, unb bie ßotalpoefie finbet treue Pflege unb 
willige Seahtung. ^m Sabre 1918 ift ein „911« 
manch ber £iterarifhen Sereinigung 
S3 i nt er t hur" (Serlag oon 91. Sogel) erihienen. 
Er bringt eine umfängliche unb tühtige Stubie Śubolf 
§unjiters „3ur Aiteraturgefhihie 9ßinterthurs". Son 
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bekannteren [ĄtoeijerifĄen Did)tern gelangt ba freilid) 
nur Ilirię Regner jur Vehanblung, boĄ fpielen non 
Deutfd)en Slopftod, SBielanb, lied, G^rwegh, Vifdjer 
Hinein. Des weiteren enthält bas Vüd)Iein eine Heine 
Igrifd)e ßefe aus bem heutigen ÍBintert^ur, ®ebid)te 
von bem genannten Gunjifer, ©ottfrieb Vohnenbluft 
u. a. 3m zweiten 3^:gang bat fid) ber Dimanad; 
ju einem Stattlichen „3abrbu^" erweitert, bas in 
gleicher SBeife einerseits ber literarischen Vergangenheit 
ber Stabt, anberfeits ber lebenben Di^tung gewibmet 
iSt. Vus bem bunten Inhalt bes mit Vilbbeigaben 
gefchmüdten Vanbes feien hier nur V- Gdjaffners Vuf= 
fab „Gin ^unb aus (Sottfrieb Sellers Vialerjeit", 
poetifd)e Veiträge Guggenbergers unb Vlax gehrs 
Grjählung „Das ©efangftünblein ber Sonftabler" 
heruorgeboben.

Behrs Grjähtung cerfeijt uns jurud in bas Iite= 
rarif^e 3ürich bes 17. Sabehnnberts. „Das po e = 
tif^e 3ür i Ą" betitelt fi^ ein Vüdjlein non Robert 
5aefi unb ©. Sorrobi (3uriĄ 1919, Vafdjer 
& Go.), bas uns bie literarif^e Vlüte bes £immat= 
%tben im 18. 3aMunbert oorführt. Da jieben auf: 
Vobmer, Vreitinger, Göttinger, (Seiner, gü^ii, £a= 
cater, ipeftalo33i, Salomon Sanbolt (Sellers £anb= 
oogt non ©reifenfee), Geö, Gegner, llfteri, non 
beutidjen ©aftfreunben Slopftod, SBielanb, ©walb 
o. Steift, ©oethe. Guth ©ef^i^te, halb Dichtung, 
Sabinettsftüde anmutiger ©etehr'amteit, machen uns 
biefe in einer Ieid)t altmobifd) getönten Sprane er= 
zählten Vilber aus ber fdfweijerifchen Vergangenheit 
in einer unoergefjIidjen Vofotowelt beimifch. Der 
Vanb gehört als Vr. 9/10 in bie bübf^e „Schweije= 
rifche Vibliothet" bes rafcherfiben Verlages. Sin 
anberes Vänb^en (Vr. 6) führt uns in ebenfalls febr 
anfpre^enber Sßeife ^eftalojji, ben Vlenfd)en 
unb ben Dieter, im eigenen unb jeitgenöffifben Úr= 
teii oor, ein brittes (Vr. 7), „S ch w e i 3 e r b eu t f Ą" 
betitelt urib non Otto o. © r ep er j be'orgt, ftellt 
oortrefflich ältere groben fdjweijerifcher Viunbart ju= 
fammen unb wenbet fid) bamit an ben Dent chunterricht 
in ben fchweijer Schulen.

C$0 ter Oilmen

Freshen
,.Das b i ft Tu." ffin Spiel in einem ÍBorfpfelunbfünf 
tBermanbiunarn. Son RriebriA 9Boif. (Urauffüh
rung im Sä^fif^en Bnnbestbeater (Sdjaufpielüaus) am

9 Dtlob-r 1919)
it ber erfolgreichen Uraufführung non ^riebri^ 

♦VV ZB offs Spiel „Sas biff bu“ im Sdjaufpielhaus 
bat fitb bie neue Runß eine fübrenbe Sühne er

obert. Sas muh sunäthft gebucht werben. Sie wirtte, ihrem 
Programm entfprechenb, burd) ben 3ufommenHang non 
Sorbe, Sidjt unb ZBort. Sie hielt fitb in gewiffen Srenjen, 
bie ben unentwegten (Erpreffioniften ju eng gezogen fein 
mögen, aber fie machte baburch (Einbruch auł) auf 3^ 
Mauer, bie bem ftürmif^ beranbrängenben 9teuen noch «b- 
wartenb ober abwebrenb gegenüberfteben. ^elirmüllers ©e= 
torationen gehörten fo notwenbig gum Sefamtbilbe ber 
Sorßellung, wie Sinnebachs Seleu^tungswirtungen. ©arum 
muh audi pon ihnen bie 9łebe fein, ©as Sicht erreichte in 
feiner beinahe entförperten ZBeichbeit, in feiner fläblernen

Sorte §ößen ßraßlenber (Stimmung, von benen fuß fonft 
Beleudjtungsfünftler nidjt fatten träumen laffen. Sas 
Süßnenbilb mar vergleidjsweife ;a^m, fam ben burd) 
„Busbrudsfunft“ nod) nidjt Eebilbeten entgegen, mar alfo 
ein Bermittlungsverfuiß zwifßen alter Tßeaterilufion unb 
neuer, von ben Sufälligfeiten bes Raumes abfeßenbet rein 
geistiger SBirfung. Sitan mußte alfo leicht enttäufßt fein. 
Senn audj, mer im Expreffionismus eine BipßoR, einen 
Blaßnfinn erblidt, molite bo^ wenigftens SRetßobe babei 
feßen. Sie fehlte, abgefeßen von einem ganz fubiflifiß auf» 
gebauten Bnfangs» unb Gdjlußbilb. Sort ftörten nun 
mieber bie ißrer menfßlißen Aörperlidjfeit nidjt gan; ju 
enttleibenben Sarfteller, fo gern man fie auß» als bloße 
,,Blefen", als bas ,,Sing an fiß“ von URenfß unb Gaße 
ßinneßmen wollte. Sie fpreeßenben Singe aber, wie Bißt» 
beil, Ärugifix unb Banf gingen beim märßenßaften Buf» 
teuften wäßrenb ißres Sialoges ßart am ungewollt Aomi» 
fßen vorbei.

Unb bas Gtüd? wirb man fragen. Sas Gtüd iß 
bureaus ernft zu neßmen, ift (Ergebnis eines ßoßen fünft» 
lerifßen BSillens unb, was meßt bebeutet, ein Busbrud 
entfßiebenen Talents. Bielleißt bas 2Berf einer rein» 
geiftigen Begabung, bie als Gtüßen ber ebenfalls reingeifti» 
gen Elemente ber Busbrudsfunft nofwenbig bebarf, viel» 
leidet aber — in Bnfäßen fßien's bemerfbat — boß meßt, 
unb bann vom Expreffionismus meßt eingeengt, als ent» 
bunben. 2BoIf vertnüpft eine beinaße triviale §anblung 
mit von (Ewigfeit ßer gestellten, nie gelöften unb lösbaren 
fragen naß Sinn unb Swed unb Urfaße alles menfß» 
ließen Tuns. Ein Eßebruß vollzieht fiß wie Blillionen 
anbere, unb mit Bbfißt bleiben bie meßt leibenben als 
ßanbelnben SRenfeßen im Tppifßen. Sin gütiger, einfaßet, 
tief im Bllgefüßl wurzelnber SRann, bem ßöß[te Gittliß» 
feit ifł, in anbern unb für anbere, auß im Tier unb für 
bas fßeinbar leblofe Sing zu leben, fießt, wie fein Bleib 
ißm entgleitet. Sie, voll brängenber Geßnfußt im Blut, 
voll URutterbegeßren begegnet gang triebßaft bem reinen 
Jüngling, wie ßoffenbe Blüten bem ßrüßlingswinb. ®e» 
fßwifterßaft glauben fie einanber verbunben zu fein, er 
inniger als fie, bie wie aufgebroßene Gßolle ber Gaat 
wartet. Ser Böfe fßleßtßin, ber nißts Sutes unb Ebles 
im Safein zu feßen vermag unb falt in febem Aeim fßon 
ben ins Unrest waßfenben Baum erfennen muß, warnt 
ben Blann, beffen reiße Seele jene ®e;ßwifterliebe glaubt 
verfteßen zu fönnen, reißt ißn aus feiner fßlißten, gütigen 
Eläubigfeit. Sen Entwurzelten trifft bie Ertenntnis. Er 
wirb betrogen, weil Aräffe in ben beiben Siebenben 
wirten, bie gewaltiger finb als aller gute Blenfßenwille. 
Unb nun ent tobt fiß in ißm ber eingeborene, von Ewigfeit 
ßer als gerrengefüßl bem Bleib gegenüber gewaßifene 
ŚRannesftoIg. Er erfßtogt ben Eßebreßer unb verfällt 
bem Beriet. Böer im ^enfeitigen brüben begegnen [id) 
alle vier, losgelöft vom 3rbifßen, als reine Blefen, 
finben fiß verwanbelt ju ßößerem Safein wieber, unb all» 
umfaffenbe Siebe eint bie bereinft als SRenfßen an BIIzu» 
menfßlißes ®ebunbenen.

Sie Einfaßßeit biefer gang innerlißen ganblung wirb 
ins Bebeutenbe ßinaufgeßoben burd) ben gebantlißen §in» 
tergrunb, ben Blolf biefem Sefßeßen gibt. Elemente ber 
inbifßen SRpftif, ber innige ®Iaube an eine Blanblung 
biefer Seiblißfeit zu ßößerem, reinerem Safein, ein Ber» 
fnüpftfein mit bem Bll unb allen feinen Blefen unb Singen 
begegnen fiß mit Bnfßauungen Gßopenßauers unb neuefter 
Tßeoretifer ber Bllbefeelung. Um nun bas Einsfein ber 
Blenfeßenwelt mit ben fie umgebenben Singen unb bem 
jenfeitig ewig Geienbeu unb B3erbenben zu veranfdjaulißen, 
bebient fitß ber Sitßter, nur formal an Borläufer in ber 
Bomantit erinnernb, bet leblofen Segeuftänbe als wollen» 
ber, auß bem Sefeß bet SBanblung unterworfener SBcfen. 
Sas Bißtbeil, bas ein guter fIRenfß fafjen muß, einen 
guten ober fßleßten zu firafen, bas Aruzifix, mit bem 
ber töbliße Gßlag gegen ben Eßebreßer gefüßrt wirb, 
bie Banf, auf ber bie Siebeiiben fid) einen, fie wollen, 
fie müffen wollen, was gefßießt. Bier fid) ißrer bebient, 
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iß nur ausfüßrenbe Äraft bes überall waltenben, Düanb» 
lungen erßrebenben, burd} fie fi^ erfüllenden DBeltwillens. 
Go iß von Stahl» unb 2Billensfrei^eit feine Diebe. Über 
allem fteht ein gwiitgenbes Befeß.

3n folger DMgßit unb ^Ijilofopljie fteden gweifellos 
holje tünftlerifdje, bidjterifdje Sterte. 2Bie fommt es nun, 
baß tro% aller Diefe unb Steile ber Steltanfdjauung ein 
letjter, bies Sufammengebören aller Siefen gefühlsmäßig 
vermittelnber Grauer bei Stolfs Gpiel ben Sufhauer 
nicht bur^riefelte? Stenn gebbels Slariamne ihren Dpfer= 
gang antritt, bann find mir eins mit ihr in Stillen unb 
Befühl, wenn Ghatefpeares Dlicßarb ober DMacbettj non 
Beißern umwittert finb, bann grauft a mb uns vor ber 
Gphäre bes Unbegreiflichen. Unb babei iß gebbel nicht 
einmal gang groß, weil er nicht gani naiv iß, unb Gbafe» 
fpeare wenbet [ich an eine Bläubigfeit, bie Sernunft unb 
Sßiffanfdjaft längß überwunben haben. DBarum bort 
für uns bie Stirtung: im %nbern, im Aosmifeßen mitgu» 
fĄweben, unb hier nicht ? Steil fie für bie Sühne g e = 
ft a 11 e t e n unb geftalten tonnten, weil bei ihnen 
bie Sorßellung gang in Dichtung, in Dlnfchauung aufging. 
3n 2Bolf aber bleibt ein geißiger Dieft „gu tragen peinlich". 
Gerne gewiffermaßen gläferne ißbantaftit, bie bei Se» 
rübrung in taufenb Dltome gerfplittert unb verweht, fann 
auf bem Siege bes bentenben Dlacbgehens verbanden, 
mit gilfe bes Serftanbes nacßgefüblt werben. Diefer 
DM angel an unmittelbarer Snfdjaulichieit iß für ben ®z= 
prefjionismus ja eine Dugenb. Der will bie geißige Sielt 
bes Rünßlers unbetümmert um bie ambern, als bas ein» 
malig Sefonbere auf bem Sieg über bie 3ntelligeng ho 
ausßellen, ihn geht bie Sielt ber anbern nichts an. Diefe 
anbern aber gehen ins Sweater, geben fiib bem Zünftler 
bin^ um f i 4 miebergufinben. Da liegt's. Gie finben 
fi^ hier nicht, wenigßens nicht gang, fie finben etwas, 
bem fie fidj nicht völlig angleichen tonnen. DMit bem Sor» 
wurf bes Sanaufentums für fie iß ba nichts getan. Der 
wäre geßattet, wenn bas innere (Erlebnis bes Dichters in 
feiner fdjlidjteften Befüblsform auf Didhäuter träfe. 3m 
Gipreffionismus aber trifft bä^ße 3ntelligeng bes 
Aünßlers auf B e f ü b I s b e r e i t f dj a f t ber Dlufneb» 
menben. Unb weil Bleiches nur auf Bleiches wirtt, wirb 
er nie bie Aunft werben. 3umal es bie Aunft wohl 
überhaupt nicht gibt.

Ob ßriebrih DBoIf ben Dleutönern unb ihrer £ebre 
gang verfallen iß, fann nach' biefem erften Stert nicht ge» 
fagt werben. $ier fheint er ber mobilen Seibilfe gu 
benötigen. 2Bie weit er als Beßalter ohne fie gu fommen 
vermag, müßte fein weiteres Gdjoffen etweifen. Daß 
es aus reblichem Rünftlerwillen fließt, würbe bereits ge» 
fagt. 3bn muß man, amb wo man ihn nicht ober nur 
verfielen fann, gum minbeften als etwas Geltenes bant» 
bar ehren.

E b r i ft i a n B a e h b e

Berlin
Kleines SdjaufpieHjaus: „Sr Tann nicht Befehlen.“ 
Cuftfpfel in brei Sitten. Son SBilhelm Speyer. (Ur= 

auffüBrung am 11. Dftober 1919.)
Z^as glücTIidje unb immer wieber fruchtbare OTotio aus 

bem Sorfpiel ;u „Der SBiberfpenftigen 3ähmung":
ber Bagabuub, ber einen Zag lang bie Slolle bes 

Serrn unb Genießers fpielen barf; baju ein eigenartiges 
ÍBühnenbilb: ber Streifbrecher währenb bes Slusftanbes 
am gabriftor; barüber hinaus eine gut geflaute ßigur: 
biefer Streikbrecher unb „Unorganifierte", ber all ¡einen 
Saft unb (Reib auf bie Organifierten wirft, bie in [einen 
Singen bie fetten Genießer unb behagenfrohen Spießbürger 
finb; währenb er gegen bie Sourgeaifie nichts einjuwenben 
hat, 311 ben Großinbuftriellen mit einer Slr t 3ufdjauerliaften, 
afthetifthen 2BohIgefallens aufbliít.

So feßt Speyers Sujtfpiel ein, unb bem ift gut fo. 
Der Sohn bes gabritbefißers, non mobern fojiaien Sln» 

[Lauungen berart angehänfelt — ober [ag idj: befeelt? 
— baß er niemanbem gu befehlen vermag,. ift in b<m Mugen» 
blict aus Mmerifa ^etmgefe^rt, ba es ber gebieterifdjen 
Äraft aufs bringenbfte bebarf: fein Mater, ber bie Arbeiter 
in feiner 3Beife gu nehmen roufgte, i ft geftorben, ber Streif 
ift ausgebrod;en, gefährliche Deftamentsflaufeln machen bie 
Cage verfänglicher. Gin Schuß ^^antaftif fommt bent 
Suftfpiel hier gugute: biefer „Unorganifierte“ mit bem 
gefunben Mlenfcbenverftanb unb ben unverbrauchten Serven 
foil an bie Stelle bes erwarteten (Erben treten, biefer felbfl 
wirb bie Solle von beffen Diener übernehmen.

Darüber fällt ber Morbang bes erften Sites, unb bamit 
iß es au<b mit ipbantaftit unb (Eigenart gu Enbe. Moch 
lenkten ein paar glücflicbe Momente auf, wenn ber falfdje 
(Erbe aus ber Solle fällt, entlarvt gu werben brobt, mit 
plumpen hänbeit biefe bo<b> immerbin vornehmen 5amilien= 
gobelins betaßet. Mber ber Merfaffer übt Merrat an 
feiner eigenen gbee unb feinem (Erforenen: bei erfter Se» 
legenheit gebt biefer Unorganifierte ins Sager ber Cr« 
ganifierten über unb wirb bamit untreu: feinen fogialen 
Mnftbauungen; was nichts befagen will; feinen gnßintteni; 
was alles verbirbt.

Sicht nur, baß Speyer feine gbee nicht aus höherer 
gronie heraus gu (Enbe gebaut hat nicht nur, baß er 
ein Miefen, bas gleißt unb Slut gu haben fehlen, in ben 
Glieberpuppenbienß hinüberbrillt, fein bißchen erquidenbe 
^bantaftif verfiegt unb wirb bur^ jenen toten SSeĄanis» 
mus erfeßt, ber ben Stunbengeiger bes beuifhen Suß» 
fpiels im löblichen Gleichmaß über einem blinben Sifferblatt 
freifen läßt.

„Unb wenn fie nicht vorher geßorben finb, bann haben 
fie fich verlobt.“

Grnß ßeilborn

Stuttgart
SBürttembergiidses Banbesibeater: „Das (Beriet ber 
Statten " Bier (tinatter oon SeinriĄ ßitienfein.

(Uraufführung am 11. Dttober 1919 )
nCiJas man bisher non bem einGeimifdjen Dieter am 

württembergifdjen BanbestGeater gu Gören betam, 
waren Dramen in geftGidjtlfdjer gintleibung mit 

Stoffen aus BergangenGeit unb Sage, non meGrfa^ epi» 
gonenGaftem Sepräge. Die nier (Einafter, bie unter bem 
Dbertitet „Das Seridjt ber Statten" jufammengefaßt finb, 
füßren in bie unmittelbare Segenwart. ¡Bei allen bilbet bas 
grobe Sterben im SBeltfrieg bie Borausfeßung, unb fie wollen 
geigen, wie bie Doten aus bem Sdjattenreid) Gerübergreifen 
ins Banb ber Bebenbigen, entGüilenb unb gure^lftellenb, 
bemütigenb unb ridjtenb. gn ber „Botf^aft“ reißt ber 
leiste ®ruß bes fterbenben Bräutigams ber liebeleeren 
Braut ben Soleier ber Selbfttäufdjung ab, mit bem fie 
bie Blöße ¡Gres güßlens bisGer bebedt. gm „geft ber 
entblößten Seelen" erwa^t in geGobener geftftimmung bie 
Buft, [id; gegenfeitig bie leiten SeGeimniffe bes eigenen 
®efens ;u entGüllen. Dabei tritt bie (Erinnerung an einen 
Zoten, ben bie felbftißGe Siebe bes Cannes aus bem Beben 
ber grau Ginausgebrängt, trennenb unb entjweienb swiften 
bie Satten. Saben bie beiben erften Sinafter etwas oon 
SntGüIIungsbramen an fid}, nur baß iGnen freilich bie 
erregenbe Spannung fe^It, [o wirten bie beiben leiten 
Stüde unmittelbarer unb blutuoller. „Die monbGelle 
Stunbe" geGt oon bem plumpen Übereifer eines unzarten 
SiebGabers aus, ber ber geliebten grau nicht eilig genug 
ben Zob iGres Satten melben fann. 91ber gerabe biefe Be» 
fIi[[enGeit macht in ißr bas Bilb bes Zoten um [o leben» 
biger, unb biefes ftellt [id) trennenb gwifdjen bie Über» 
lebenben. gn ben „ge[[ello[en“ ift es ber Berlu[t bes 
SoGnes, ber ben einanber entfrembeten (Eltern bie Bugen 
über bie Berfäumnis iGrer Slternpfli^ten öffnet. Únb 
wenn fie meinten, burd) ben Zob bes SoGnes fei bas 
leiste Banb burĄfĄnitten, bas fie noĄ uerfnüpfte, fo 
finb fie jeßt burd) ben Berluft wieber enger anemanber 



225 (Ed)o ber Sühnen: ©era, CTetningen, Wann^ełm 226

gebunben. Stlienfein ßat bisher meßrfatß' in tieinen 9lo« 
pellen eine befonbers glüdlicße §anb bewiefen. %u rß biefe 
(Einafter ßaben etwas von 9loveIIetten, ber Sifter arbeitet 
bei jeb er ftar! auf eine beftimmte Stimmung ßin, in bie er 
fi# mit Eingebung verfentt. Sie feßarfe, frappe ffiebrungen« 
Seit bes Stils, bie jugefpißte Stoßfraft bes Dialogs, bie 
befrßwingte bramatijrße geberfraft ber §anblung, bie wir 
an ben $Reiftern bes (Einafters bewunbern, liegt Sitien« 
feins rußiger, finniger, meßt beftßaulidjer 9lrt weniger. 
Oft feSIt aui) bas ßwingenbe, Seßte, wie befonbers im 
„5eft ber entblößten Seelen". %ber er feffelt burd) bie 
Sauberfeit feiner bidjterifdjen unb bramatifdjen SIrbeit, 
burdj bie flare gaßbarfeit, womit er bie Probleme barlegt 
unb burrßfüßrt, bur^i ben feelifeßen unb fittlidjen ©eßalt 
feiner Dielungen, bie nitfit aufwüßlenb, explofiv, burd)« 
greifenb wirfen, aber gum 9lacßbenten ftimmen unb in Se« 
füßl unb (Empfinbung einen SBiberßall wetfen. 2ßem 
Strinbberg in feinen (Einaftern gu graufam, S^nißler gu 
fieptifĄ', ©. Äaifer gu fnapp unb tüßn erf^eint, bem mag 
bas gemäßigte Älima Silienfeins gufagen. 311 biefem fan n 
fidj ber gebilbete Bürger woßlfüßlen, bet bas Ungezügelte, 
3äße, ülbgrünbige f^eu± unb alles Semäßigte unb ®e« 
fdjwicßtigenbe, %usgleirßenbe liebt unb f^äßt. Der Dieter 
oerftanb es, bie (Einafter fo anguorbnen, baß fi^ bie bra« 
matifißen ®irtungen fteigern. (Er geigt aud; mit ®efißii 
feinen ®runbgebanfen in ftets neuer Ülbwanblung unb 
jebesmal wieber von einer anbern Seite, fo baß feine Ct« 
mübung unb 2Bieberßolung eintritt. (Enblidj fpriĄt ber 
rußige, vorneßme Srnft feines SSefens ben (Empfänglitßen 
immer wieber an. Dß. Älaiber

©era
„Gevatter Tob " Son Hari n. Reiner. (Urauf
führung im SReu^ifihen Theater am 12. DItober 1919.)

QQ^as Start von Reiner von ben Stärcheitfpielen er- 
martet unb forbert, was er feitet mit feinen eigenen 
leisten will, hat er vor gwei fahren etwa in biefer 

Seitf^rift (BG XX, 706) entwidelt: [ ie [ollen ber Dichtung 
bie alten Ieben[penbenben Quellen neu er^lie^en, [ie [ollen 
bem Solf [ein §eimatlanb geigen unb ihm in ficht bar er, 
nacherlebbarer bramatifdjer Sertiefung unb Nusgeftaltung 
bie grofje, reine, unfchulbige N3elt bes Stärchens, ben Glau
ben an bas Gute unb bas Beben feft ins §erg prägen. Stär- 
chenbiihtungen finb nicht irgenbweldje 3ufälligfeiten, nicht 
bie bequeme Nblagerungsftätte phantaitifher 3been, fonbern 
fie haben etwas heiliges, fie finb Sefenntnis unb Lebens
aufgabe. Daraus ergeben fid) bie fünftlerif^en Rorbe« 
rungen von felbjł.

3m „Gevatter Tob" fonnte Reiner fein ganges fünft- 
lerifdjes unb menfĄIiĄes Glaubensbefenntnis ablegen. Ohne 
ben gtrunf hoher 2Borte [freitet bie §anblung feierlich 
unb ergreifenb bahin. Schlichte, grobe §anblung ift ge
geben, Slenfchen finb geftaltet, aud) in unbebeutenben 
Nebenfiguren. Gerabe baburd) fommt bas Stenfdjlidje fo 
fhon gum Nusbrud. Der Tob ift nicht mehr ber Schreden 
ber Ñfenfhheit, auch nicht ber gule^t boch heimtüdifche 
Gefeite bes Stärkens, fonbern ein Slenfch wie wir mit 
warmem, mitfühlenbem bergen, ber weife unb gütige Gr« 
weder ber Hiebe gwifdfen Sohn unb Sater, Slenfch unb 
Slenfch, Stann unb $Beib. Unb über bem Treiben ber 
fterbenben Stenfdjen wölbt fith ber ewige, fchweigenb feine 
Serheifjung heiabftrahlenbe Sternenhimmel. Slit feiner 
Hunft finb bie eingelnen Slotive bes Stärchens benuht 
unb fortentwidelt. S3 as im Störchen nur 3tn[a h ober 
Sertümmerung war, ift hier gültiges Glieb ber Sjanblung, 
Nustunbung eines lünftlerifh geftalteten N3erfes. Sprach« 
lich1 hat fich ber Dichter ftreng in 3udjt genommen, bie ernfte, 
grofje Binie bes Gangen nicht burd) weichliche S3orte gu 
verwifchen; bisweilen wirft er fogar herb unb hart. Niles 
in allem: bies S3 erf ift eine Serhei^ung für ben Dichter 
fowohl als auch für [ein Solf. G. S3 e n n i g

Steiningen
„fRumpelftil jdjen " Sufifpiel in brei Sitten. Son 
Śubolf fresher. (Uraufführung am Sof= unb Sanbes« 

theater am 5. Dttober 1919.)
/2t in neuer ^resber, bie literarifdje Aritit1 hat fi dj gang 

inbioibuell einsuftellen; unb wenn fonft Dbjeftioität
— ein bofes 2ß o r t — pflegen, für ben Sfejenfenten 

oornehmfte Aufgabe helfet, bet ^resber ift nermöge feines 
elegant liebenswürbigen §umors ein Sdjuh fubjeltioer Se» 
fangenheit Gntfchulbigungsgrunb. Gin tiitomoralijdjes Su ft» 
fpiei! SBenigftens im Sujet. Slud) beim Aino gibts an» 
ftänbige Gefinnung unb in bet gilminbuftrie faubere Ge» 
fdjäftsleute, fo wie es SĄunbfilms unb Z^eatertitf^ gibt. 
Leibes ift polijeiwibrig. £ia §orft ift ein Ainoftar oon 
großem Stuf, eigentlich' Sette ginf, bie als oertappte Heine 
Alaoierlehrerin bei einem bieberen ^aftorenpaar in trau= 
likier SommerfrifĄe Unterfchlupf fu^t, um einmal für ein 
paar SBodjen wahre fDlenfchenwärme um fidj' 3u fühlen unb 
bem Aunftgewerbe unb ben Aollegen recht fern 311 fein. Gin 
jugenblüher Generalbireftor oerliert fein immerhin moralm» 
freies ^er; an biefen Ainoftar unb hilft bie gilmgefellfchaftt 
„Gloria" am Gube finanjieren, weil es bas — Ginfach fie 
ift. Obwohl fein alter gerr Superintenbent in 3iemlid) 
peinlicher Situation mitten auf einen gilm geraten ift, ber 
3ufäliig im Garten feines Sohnes gefurbelt wirb, als ber 
ahnungslofe alte $err ihn befuchen will — Sabio! Stus 
biefen lofen Sseuarien ergibt fith ein Gentifch bunttomifcher 
S3enen, ohne bah $offenulf naheriidt, wie es weniger 
Gefchmadoolle oielleidjt getan haben würben. Der in fei» 
ttent Gntpfinbungsleben haushälterifche Generalbi ettor hat 
Glüd. Sein alter §err Superintenbent ift abermals 311» 
fällig etit greunb jenes ^aftors, unb bie $er3ensgef^ichte 
nimmt ein bureaus Iuflfpielmä&iges Gube. Da^u tommen 
ein paar oergnügliche Śiebenereigniffe, wie fich bas in 
einem anftänbigen Suftfpiel oon %ubolf fresher gehört. 
Der fihlagfertige, witjgefpictte töumor ift auch biesmal 
wieber bas tiefte. Gr gibt bem oor3üglichen Sjenatium
Bugtraft.

Wolf E. Eun;

SRann^eim
„Die tDlilchbrüber" Romöbie in fünf Sitten. 25 on 
Östar IDlaurus pontana (Uraufführung im Slationab 

theater am 13. Dttober 1919)
®ie SJlildjbriiber" finb wohl über ein ^a^á^nt alt.

Sie jeugen nicht für ben Dieter pontana non 
" heute. Sie finb füfp-romantifch, uan betonter 2BiIl= 
für bes pfg^olDgif^en Stauens unb fühlbar von (Eulen« 
berg beeinfufjt. Der bramatifdje 2lufbau, fo Iofe, wie man 
es oon einem 9łovelliften erwarten mufj. Stiel Di^terif^es, 
wenig Dramatifches.

©raf (Engelbrecht unb fein WtiIĄbruber Xaver, aben« 
teuerf^wangere Sonnenbengel, brennen ihrem (Präzeptor 
mit ber mit Schnitzler verwanbten Sdjaujpielerin Dine 
Ärüger burdf. Stellungslos fallen fie in bie §änbe bes 
aus 2Bebetinbs 9lachlaf} flammenben §ochftaplers De la 
Safa, ber fie Dine ent« unb feiner grau juführt. Die 
aber, 2Beib^en, finbet mehr Gefallen an Xaver als am 
blaublütigen (Engeri, bem fie, flüdjtenb, bie Arone taffen, 
both bie Kronen nicht. De la Safa erfhiebt nur |ein 
Spiegelbilb unb flieht in einem geftohlenen Sluto. gu 
neuen Slbenteuern. (Engelbrecht aber legt ein gang unmoti
viertes Selübbe jur Wtenfchenliebe ab. tßrogrammatifch- 
(So ben Schluß ab^uänbern — urfprünglid) brachte De la 
Safa (Engelbrecht, belohnungheifĄenb, ben (Eltern jurüi — 
hielt ber Dichter brei Zage vor ber Slufführung für gut.)

Immerhin: eine romantifche Aomöbie, was aber nicht 
nur in ber Aleibung ber SDZilchbrüber gu betonen gewefen 
wäre. — Sauer (Beifall bantte allein ben Schaufpielern.

$aul 9t ito 1 a us
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Hamburg
,.T>fe Sodi 1 et t in ber Tidbalqe." Ein beberes 
Spiel Don Whelm 64arr e 1 m nn n. (Uraufführung 

im Sbaliatbeater am 6 Dfiober 1919 )
us einem epifchen 2Bert ein bramatifdjes ju formen, 
gelingt nur, wenn man es völlig in feine SBeflanbteile 
auflöft unb bi efe 311 bramatifdjer Struttur gänzlich 

umfdjmilgt. Wit halber Arbeit ift ba nichts getan: es muh 
rüdfichtslos reiner Sifch gemalt unb gang von Grunb auf 
neu gebaut werben. Sonft tommt eben boch nidjts weiter 
heraus, als ein glidroert, bas reijenbe Einjelheiten haben 
famt, als Ganjes aber verfehlt ift, weil ihm bie brama= 
tifdje Ginheitliihteit fehlt. 2)as gilt auch von biefeni 
heitern Spiel Scharrelmanns, bas aus feinen „Gefdjidjten 
in ber fßidbalge" entftanben ift. SD?an begrüht mit ÍBer= 
gnügen bie aus bem SBuch bekannten Gehalten aus bem 
Gängeviertel auf ber Sühne, man freut fidj an Scharrel» 
manns echter Waffertanten«Sprache unb an feinem frifdjen, 
hobenftänbigen §umor. %ber man fpürt hoch, bah h^T 
tein Śramatiter am 2Bert ift, bah ba lofe aneinanberge« 
reihte ÍBilber, nicht organifch ineinanber unb auseinanber 
ertvadjfene Sjenen, fidj abfpielen. Unb man ftellt mit 58c« 
bauern feft, bah Sdjarrelmann groar ein freunblidjes Unter« 
haltungsftüd gefchrieben, bie angeftrebte nieberbeutfehe Dra« 
matit aber nicht geförbert hat.

Gari Wüller.Dlaftatt

G&o berSeitinyett

Die 5 rage an grantrei^
%n einer wertvollen Gtubie über bas SBudf non (Ernft 

Robert Curtius, „Die SBegbereiter bes mobernen 
grantrei^s", geidfnet gri^ G^ott^ofer, als ein 
feljr berufener ¡Beurteiler, bie ¡ptigfiognomie ber fünf 
fü^renben frangöfifdjen Gdiriftfteller, ber ¡Remain SRoIIanb, 
¡Paul Glaubel, SInbrś Gibe, Guarés unb Charles ¡ßegug, 
um bann gu fragen (grantf. gtg. 764 — 1 SUI):

„3ft bas iBilb grantrei^s noUftänbig, bas aus ben 
3ügen biefer Geftalten fpridjt? Stein, au $ [ie geben nur 
eine ^eilanfidjt, um ein SBort von Curtius gu gebrauten, 
aber es ift bie gnnenanfi^t. SIn biefen fünf Gtämmen er» 
tennt man bie Gtruttur bes SBalbes. 3Bir fielen vor einer 
SBefensart, bie nidjts von ber Drabition bes grangofen» 
tums verleugnet, aber i^re SBirfung in ber rußigen Girier» 
^eit bewußter straft fu^t unb finbet, nidjt in blenbenber 
gorm, nid)t in geiftreidjem Gpiel, bas fid) unb ben Su» 
flauer am eigenen Gdjillern ergäbt. Cs ift auĄ tein 
¡Rationalismus unb tein ¡ßofitivismus, bie ber frangöfi? 
fdjen Geiftigfeit [o viel von iljrem Gepräge geben. Gs 
ift bie Sraft bes Sehens unb bas Sertrauen gum Seben 
mit feinem wedjfelnben Surs unb ben Stiegen bes Gdjidfals. 
Seiten Gnbes glängt barin audf ein SRefler aus grantreidjs 
ferner bewegter Gefdjidjte, bie tiefe Seifte, ba^ ein ®olt, 
eine in fid; gufammengefafite SBiel^eit, nidjt unterge^t, 
fonbern im Gtrom ber fi^ folgenben Gefdjledjter immer 
wieber neue SB eilen emporfdjlägt.

Gs bleibt nun eine gro^e grage: 2Bas wirb bas 
grantreid, biefer literarifdjen SBegbereiter für uns fein? 
Gine Se^re, taum eine ¿ilfe. Gs ift ein grantreidj, bas 
feine Seiftungsfäpigteit ertannt hat unb [ie aus|pielt. 
Stber es ift bo^ ni^t bas granfreidj, bas Clemenceau 
in feiner ^olitit vertörpert; benn biefe $olitit tennt ni^t 
bas iDtafjgalten, fie überfpannt bie SRittel ber eigenen 
Araft, baut eine Sutunft auf, bie bes Beiftanbes anberer 
bebarf. Gs ift ^olitif von ber Qualität ber größten 
politifdjen Hrabition granfrei^s, StiĄelieus, Slapoleons. 
Gie ¿at audj beren Stil, ben rationaliftif^en ¡Realismus 

ber Staatsraifon. Cs fehlt ihr bie Wärme, bie Gmpfin» 
burtg für bas überall pulfierenbe Sehen, bas fid) nirgenbs 
unterbinben ober in enymafdjige biplomatifche Verträge 
preffen Iaht. Sie gipfelt in ber 91usnut;ung einer ge» 
gebenen Überlegenheit jur Girierung einer Sage, bie tein 
inneres Gleichgewicht barftellt unb barum naturnotwenbig 
naĄ neuem 9IusgIeith brängt. Cm von feiner literarifdjen 
Crneuerung burdjbrungenes prantrei^ hätte ben Slict 
auf ben Strom einer unaufhaltbaren Gntwidlung geiftiger 
unb materieller 9trt gefenft unb nidjts Gewa'tfames ver» 
fu^t. 91ber, unb fo tomme ich gu ber forage bes eingangs 
gurüct: Gibt es ein Mittel, im unenbliĄ. vielgeftaítigen 
nationalen Sehen bie Cinheit gu faifen, bie es völlig er» 
Härt? Bie Tat ift alles, nicht bas Wort. Was ^rantreid) 
tut, bietet bas Maß für feine innere Bewertung als 
Canges. Sie günf öffnen einen 93Iicf ins Bindjologifdie. 
Cs gibt neben ihnen anbere, bie bas wieher erwachte 
Sebensgefühl ber frangofifeRen Station auch in fi4 haßen, 
aber es in eine verfchiebene Gebantenwelt einitellen. Jfch 
benfe hier an Barbuffe unb feine ^reunbe, bie ein neues 
Cvangelium prebiaen unb bie Gntwidlung in beftimmte 
Bahnen brängen möchten, anftatt fogitfagen nur ihre Kräfte 
warm gu halten. Barbuffe ftellt bie Wenfdjlichfrit über 
alles, nufere- Wegbereiter wollen bie Men[djlidjfeit in 
frangöfifchem Bergen."

5eIiI Boppenberg
91m 13. QUnber hätte ^elii Bosenberg, unter lieber 

grennb unb Mitarbeiter, feinen fünfzig Ren Geburtstag 
gefeiert, wäre er nicht geswungen aewefen, freiwillig, wie 
man es nennt, aus bem Sehen gu Idjeiben. Wien Tucht ibn 
bie Crinneruna. Trih Stahl fhreibt (Berl. Taaehl. 483):

,,Cin Sdjriftfteller, ber von feiner Rćeber lebte, unb 
ber nicht ffournalift fein fonnte, geswungen, in einer 
billigen berliner Wietswobnunn gu hänfen, brachte er es 
burd) feine Sehensfunft fertig, hoch etwas wie ein Granb» 
feigneur gu fein. Cr belaf;, bas fdjwte Geheimnis, bas 
gerabe in Beutfdjlanb fo wenige heftigen, immer richtig 
unb gut angegoaen gu fein, unauffällig unb hoch ber fdjärf» 
ften Kritil gewadj-fen, wie ein gebotener Kavalier, unb nidjt 
wie bie fogenannten Kavaliere, bie ihre immer gu neuen 
unb immer gu gebügelten 9Imüqe nach bem Borbilb ber 
Bühne ober felgt bes Kino tragen. Niemals war ihm 
brauten etwas von ber Gnae feiner G’ifteng aneumerten. 
Cr bewegte fid) leicht unb frei unb mit Muhe burdj Sehen, 
Welt unb Kunft, alles, was fich bem 9Iuge, bem Dhr. ber 
Kunge an Genufg bot, mit feiner Ketmeridjaft fdilitr» 
fenb. Seine ^reube an allen guten Binnen write anßedenb. 
Unb es änberte nichts an bem angenehmen Ginbrud bienes 
Schai'fpiels, wenn bas Sädjeln, mit bem man es anfah, 
fich hier unb ba einmal in ein Sädjeln über ben Mann 
verwanbelte, weil er ben Genub. gemiffermahen mit einem 
leichten Schmahen, gar gu anfdjaulidj madjte.

,,Unb gu Saufe, für fichi felbft ebenfo gepflegt wie für 
bie Gefellfdjaft, umgeben von fdiönen Büchern unb Ge« 
räten, fdjrieh er bann in forgfältig gebauten, etwas pre» 
giöfen Sähen feine äfthetifdjen Grlebniffe nieber; felfene 
Wörter unb Beiwörter, altfräntifdje barunter unb frembe, 
mit bemfelben finnlidjen Behagen aufreibenb, mit bem er 
alle guten Binge anfal); Unb fo gang war biefer Stil 
ber Menfdj, bah an4 tu feinen Schriften bie fich felbft feier 
wohl bewußte unb gefällige Kunft fidj manchmal allgu 
beutlidi betont. Unb es fleht biefe Kofetterie, über bie 
man lächelt, bem Sdjrififteller ebenfo gut, wie fie bem 
Menfdjen ftanb."

Mit gang eingigartiger Kunft, ber auch' bie innere 
9InteilnaRme gugute tommt, geidjnet 9Irthur GI o e f f e r 
(Soff. 3tg. 521) fein Bilb:

„Boppenberg nahm bas Sehen verfudjsweife auf fich, 
er wollte fehen, ob es fich lohnen würbe, unb er gab es 
gurüd, als er ein Befigit fefłftellen mufj.te, als eine aus 
Sggpten mitgebrachte Tropenruhr birfen fauberften, ge» 
pflegteften Menfdjen nicht nur in törperlidje Qual unb 
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feelifte Soffnungslofigteit warf, fonbern aut in bie 
Gtmat einer ,PothöIle', wie er feinen guftanb rett Iite= 
rarift nat Gtrinbberg nannte. Sils junger SDlenft wollte 
er Bieter werben ober fein — felbftoerftanbliĄ hat er bie 
poetiften Serfudje feiner 3ugenb ftreng oerftwiegen — 
aber feine ftarfe unb ironift zurüigewanbte Gelbfttritit 
fagte ihm bot balb, bafe feiner Sß^antafie SBurzel unb 
(Erbreit ber Gelbfttätigfeit fehlte, unb fo erzog er fit in 
genauer ¡Begrenzung feiner gähigfeiten zu bem feinen (Effay« 
iften unb Gtiliften, zu einem jener Unprobultioen, benen er 
felbft einmal natrühmt, baft [ie bie feinften Sternen, bie 
ftwingenbe (Empfänglitteit unb bie tiefe SBefensertenntnis 
für alle Bleite ber Aunft als fixeren ¡Befit), als eingeborene 
Statur in fit tragen. Poppenberg gehörte literarift zu 
ber Blaffe bet SIrtiften, benen, um mit feinen eigenen SBorten 
weiter zu reben, nur bie tünftleriften (Emotionen unb Gen« 
fationen zu GĄaffenstrieben werben. ¡Bei ihnen alien 
fpielen bie ,Dinge‘ eine größere Stolle als bie IDlenften, unb 
bie ¡Beitreibung ebier faßbarer (Berate, bie Slfjojiations« 
funft, bie mit wefensuollen Silbern Warben, Töne, Düfte 
materialifiert unb barftellt, ift ihnen lodenber als bie 
Gtilberung meuftliter ¡Begebniffe.

„Stitt als ob fit Poppenberg auf ,menftlit< ®egeb« 
niffe* nitt uerftanben hätte unb als ob nitt einige Pitera« 
turprofefforen uon ber geinfühligfeit feiner angewaubten 
Pfptologie hätten lernen Tonnen, aber wie er fit felbft, 
bem Peben feinen gormfinn aufprägenb, in bie Slolle 
eines Danby, eines neuen ¡Brummel ober gürßen püiler 
hinein erzog, fo wollte et aut bie Stollen ber anbeten 
gelten laffen, wenn fie nur gut fpielten, unb ihnen nitt 
bie leiten Aleiber non ber Geele reiften. $Benn it als 
Arititer etwas ftärfer zufafjen unb eine nitt rett fiftenbe 
gülle lüften wollte, pflegte er mit mit einem hötft an« 
mutigen unb Taum not ironiften Pätein feinet letzten unb 
liebßen (Erfahrung zu beftwittigen: Paft es bot, mit 
wiffen ja, baft es ba aut nitt ßimmt. Unb biefe gütige 
Toleranz übte et namentlit gegen bie grauen; fie hatten 
nitt immer leitten Umgang mit feinet SIbgewogenheit 
unb SIbgemeffenheit, mit feinen gebieterift geworbenen 
Steigungen unb (Eigenwilligfeiten, aber bafür fteufte er 
ihnen aut aus feinet hilfreit ritterliten Phantafie, unb 
et lieft fie, aut wenn es etwas fehlte, Sjolbe unb SStignon 
unb Galomé fein, unb was fie fon ft ge.ten wollten.

... tills ihm bas trot¡ allen eigenwilligen ßieraten 
unb Gtnörfeln bot ftreng auf geführte (Sebänbe feines 
Pebens oon einem rohen 3ufall untergraben wurbe, wollte 
er ben Sufammenfturz nitt erleben. Poppenberg, ber 
@ßhet, hielt fit ffeptift gegen heroifte §anblungen, 
gegen unumftöftlite Überzeugungen, aber als bas Peben, 
an bas er ganz beßimmte gorberungen geftellt hatte, ihm 
nitt mehr zureitte, ift er bot rett tapfer für feine 
Überzeugung gefallen. Unb fo hat fein Tob wie fein Peben 
für uns, bie wir ihn liebten, feine eigene 2Bürbe unb bie» 
jenige IBeftimmtheit, mit ber eine wohlgeprägte Perfön» 
litteit immer Slett behält."

Sgl. aut SUfreb Slitarb Sieger (Slationalztg. 230).

Mlfteb Soi
„%Ifreb Soi, ber om 4. Cftober fein fedfgigftes £ebens= 

ja^r beginnt, ift unter unfern geitgenöffif^en Sdjriftftellern 
einer ber eigenartigften unb gewift au^ felbjtänbigften, 
einer ber gan3 wenigen, bie weber ber Arieg no^ bie 91eoo« 
lution ju einer Umftellung gezwungen bat. Sr ift ber 
formfibere Gieftalter alltägliber SBirtliĄteit unb bat mit 
nerblüffenber Sidjerbeit ben finnfälligen %usbrud gefunben 
für bie Sefonberbeit unb bie Strenge feines oberbeffifijen 
Stammes. Sei ift es offenbar geworben, baß auch in 
nuferer heutigen 2Beit troh aller gtaturwiffenf^aft unb 
alter Zeijnif ber SRenfdj mit feinem 2ßeb unb Sich immer 
nojb im SRittelpuntt fteht, unb barum laufet man feinen 
mitten im Seben ftebenben Sauern, feinen ganj im 91(1« 
tägigen wurjelnben Aiemfräbtern mit bem bebaglidjen 

grohgefühl, bah Ijier ein Differ am 2Berte iß, ber mit 
feinen ORenfihen ringt, bis fie ihm ihre geheimften "Regungen 
entbedt bauen, bis er ihren gangen Sebalt erfchöpft hat. 
SOtan bemerft feinen emgigen falfchen Ion, feine noth fo 
unauffällige 2ßenbung ihres Xuns, bie ni^t ben Stempel 
rüdbaltlofer C^theit trüge. Unb bas ift begeihnenb für 
Bods ®eßalten, bah fie nur feiten bie Sebunbenheit ihres 
Serfommens fprengen, baß fie fid) aber, wenn fie einmal 
bagu gebrängt werben, auf ihr volles Raturreht befinnen, 
gang fie felbft werben unb baburd), unfere Rnteilnahme 
aufs hoffte fteigern. Ruhig, wudjtig, flar, fo fielen fie 
vor uns, biefe hodjgewadjfenen, blauäugigen Chatten, in 
feften, fdjarfen Umriffen, gang Ratur, aber bod) fünßlerifch 
gefthaut unb mit Befonberbeit gegeben." Rarl Reurath 
(2Befer«3tg., £it. Seil. 9).

,,Sr ift in bemfelben Sinne ber Dichter Öberbeffens 
wie Clara Biebig bie fünftlerifhe Cntbederin ber Cifel, 
wie Rarrillon ber lister bes Óbenwalbes iß. Jnbem er 
bas beffif^e Solf im Rampf ums harte Dafein geigte unb 
bas Sehen ber fdjlidjten Sauern an ben großen Ronfliften 
ber fogialen Bewegung mißt, erfümpfte er bem beffiMe" 
Bolfstum §eimatreĄł in ber beutfĄen Siteratur. Damit 
wirb bie Bebeutung bes bodf^en 2Berfes nicht etwa örtlich 
begrengt; wir haben es hier mit feiner Seimattunft im 
engeren Sinn bes Wortes gu tun. Sier fpridjt ein hoben» 
ftänbiger Realismus, ber von ber Dumpfheit ber ®rofj» 
ßabt befreit unb in bie erquidenbe Suft ber gefunben 
Ratur führt. Sod prebigt ben Bürgern unb Bauern bie 
Rnbänglihfeit an bas bewährte Rite, ohne bem ®eiß ber 
neuen 3eit bie Dore enghergig gu verfhliehen. Die Schon» 
färberei ift ebenfo reftlos überwunben wie bie Berguderung 
länbli^er 3uftänbe. Jn biefen Baue-ngefchichten iß nichts 
von ber philofophierenben Rrt Bertholb Ruerbadjs unb 
ber Salontiroleret Canghofers. Der Dichter führt uns 
in bie wirtfdjaftlidjen unb geiftigen Rämpfe bes Seifen« 
volles, beffen Stammesart er unerfhütterlidi wahrt. Richt 
nur, bah ®od ben fpradjlidjen Schäden ber Seimat als ein 
liebevoller Cartner unb Süter nahgeht er hat gugleidj 
bas feelifche 3biom ber £anbídjaft entbedt. Unb es finb 
nicht nur poetifche 2Berte, bie ber Dichter in feinen äßerten 
gutage förbert —, es ift auch ein Schürfen nach ben 
ßarten Rrñften, aus benen heraus ein Bolf fich' felber gu 
heilen vermag. 9Rit biefen Rräften wächft ber Slaube an 
bie Seele bes Boltes. Unb biefer Slaube tann unb muh 
jeßt 2Bunber tun." griß Droop (Deutfdje Rllg. 319- 
502; vgl. auch Seipg. R. Rahr. 271 u. a. D.).

Bgl. auch ®eorg Aoth (Ul. Breffe, granff. 240); Dtto 
Reurath (Bremer lagebl. 264); SBaíbemar Rlühlner (Dgl. 
Runbfdj., Unt.=8eil. 226); Sieh euer Bnr. (2401; Bleranber 
Burger (Zßormfer 3*9- Unt.«BeiI. 78); 933III Shelter 
(Raffeler Bllg. 3tg. 285).

Sur heutigen Literatur
(Einen %ujfa^ über Goethes Unfterblidjteitsglauben 

gibt Julius Glafner (Deutfd)e 9111g. Stg- 497). — über 
tanie unb Goethe fpricfyt (ebenba 499) ein italieni[djer 
Gd)riftftel[er in beut[djer Spraye SRomano Guarnieri. — 
Über Ślbert llllridjs SBerfud), Goethe ale Dabaijten ju 
entlarven („Soet^es Deftament. Die ßöfung bes gau[t= 
rätfels. Der Deutung 1.—3. Su^. gauft-Serlag Deffau 
1919) ipottet Grifft Uli^ij (grantf. Stg. 730 — 2 SR). — 
Cine parallele jwif^en Soet^e unb G^open^auer gieljt 
Su gen Gierte (Sall. Sour. 39). — Sorties testen Reibel» 
berg er Slufent^alt (Dttober 1815) Gilbert Hermann Sa
gú fije (§eimat, ^eibeib. 97. 9taĄr. 27). — Sinen aus» 
fü$rli^en Script über bie Tagung ber Goetfje-Gefenfdjaft 
finbet man (Rreu^Sig- 467). — 3™ei Sriefe 9Iieianber 
non $u m b a I b t s teilt 9?. Aauli^»9tiebei (Drier.=3tg. 
294) mit.

Des fünfunbfiebjigrten Geburtstages non griebri^ 
91 i e^ f ^ e gebenfen Stieranber uon Gleiten»9iu^rourm 
(Deutf^e Sutunft, ^oft 506 u. a. D.) unb $ans Goeiitrup 
(Dagi. %unb|4., Unt.»SciI. 224).
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Sienes jur Würbigung G. ß. Wegers wirb (91. 
SurĄ. 31g. 1560) geboten. — Gottfrieb Ä e II er s Preis' 
lieb an Wien würbigt Watte Wurlanb (Dägl. Slunbicb., 
Unt.=Beil. 218). — Sleue Sänge mit Subwig SIn 3 en» 
gruber veröffentlicht Sinton Bettelheim (91. ßr. Breffe, 
Wien 19 797). — Des guten (Erjählers Gbuarb §oef er 
gebentt anläßlich bes bunbertflen Geburtstages (15. Dit.) 
Johannes Haag (Slei^sbote, llnt.=Beil. 155). — Über 
Hermann Sons liegen 3wei Sluffä^e nor: non Heinrich 
Spotte (Söln. Bolfsjtg. 761) unb §. Seeborf (Wefer» 
3tg., Sit. Beil. 8). — War Boglers, bes Berfaffers 
bes 9?omans „Der Sierr Sommerjienrat, eine moberne 
GefĄiĄte" wirb (Borw. 515) gebadjt. — Sine banfens» 
werte Gharafteriftif bes fynbologen Sarl Gugen Beu = 
mann bietet Stefan 3meig (Sl. ßr. Treffe, Wien 19 787 
„Erhabenes Bermääjtnis“). — über Otto W eining ers 
Tob (4. Oft. 1903) fdj,reibt Arthur Gerber (Boff. 3tg. 
504): „GthmerjIith berührt es barum, aus ben Sicherungen 
fogar nicht ganj oberflächlich llrteilenber 3u erleben, bah 
niele feiner lebten Gebanfen noch immer nerfannt unb 
feine Schritte unb Staublungen als Bofe gebeutet werben, 
obwohl aus ihnen tieffte, reinfte WerifchlichTeit, Tiare Gr» 
tenntnis unb böcbfte Gefühlsintenfität ohne jebe Schlacie 
fpricht. So bot ber llmfianb, baft er in Beetbonens 
Sterbeftaus ging, um fich 311 erftbieften, nielen einen Sín» 
griffspunft. Wan fagte, es fei Selbftüberfdiübung, Sen» 
fationsluft gewefen, jugenbli^e Überfpanntbeit, lächerlicher 
Gröftenwabn! Gr unb Senfationsluft! Unb beinahe noch 
mehr muft es nerwunbern, baft man ihm, ber Beetbonens 
9leinbeit junächft ber feines böchfleit Sittlidjfeitsibeals 
ft elite, jumutet, et hätte butch bie Wahl feiner Tobesftätte 
Seetbonen jurufen wollen: .34 bin Dir gleich!' 34 Tann 
nur wieberbolen, baft, er, ber förmlich, unter pfgĄifchem 
3wang jur Woral ftanb unb als Selbftfrititer erbarmungs= 
los jebe Slegung eigener Gitelfeit erTamtte, nerbammte unb 
31t erfticfen trachtete, freiwillig in ben Tob ging aus feinem 
anberen Grunbe, als um bas uermeintlicft Sliebrige in fich 
3u überwinben unb 311 füftnen. Dafür geugt fein ,Dafnen» 
buch', bas ich lefttbin veröffentlicht habe, unb wer nach, 
ben ber^erreiftenben Gintragungen in biefes DafchenbuĄ 
ihn noch immer im Berbadjt bat, fich neben Beetbooen 
geftellt 311 haben, für ben ift es wahrlich nicht geschrieben."

3 u m G^affen bet £ e b e n b e n
Gafar hr I a i f d) 1 e n wirb von §anns Martin (Elfter 

(Deutfdje Slllg. 3tg. 488) in ben treffenben Morten ge« 
fenn^eit^net: „Siir ihn ift Menfd)en= unb 5tunfilertum, 
Stunft unb £eben eine unlösliche Ginheit, aus ber f idj 
alle Grfenntniffe für beibe Teile entwitfetn. Unb in biefer 
Gin^eit bleibt ber Zünftler ftets MenfC unb ift ber MenfC 
ftets Zünftler bent £eben gegenüber, fdjafft ber eine für 
ben anberen, bilbet [id) ber eine am anberen. Strengster 
Gruft, ebelfte Setbftjudjt unb unerbittliche Mabr^aftigfeit 
regieren in blefem von angefpanntefter Gnergie eingenomme» 
nen 9Ieię. Tah jeber MenfĄ ju fid) ju finben vermag, 
bas bewies biefer Dieter in unb an feinem £eben. Meit 
biefes SiCfinben junt Segen ausfdjtug, will er, bah fein 
fubjeftives Sdjitffal, fein perföntiCer Stampf unb Sieg 
jebermann sum gleißen 3'ele unb jur gleichen glüdfpen« 
benben SKeife verhelfe. Sein gCierteben verallgemeinert 
er brum, er empfinbet unb geftaltet es als tppifC, unb 
bies fernere Unternehmen gelingt äftbetifC, weit er burd) 
unb ^urC Stünftler ift. %[s ^rebiger bes Glaubens an 
bie Sonne unb bes Mutes, als ^prophet ber SelbftguĄt 
unb ber gerjensfreubigteit, als £iebenber ber Statur unb 
aller Uunft, als ein in jebem Sinne vorbilbtidjer Menfch 
hebt er vor uns." — Son Malter von Molo unb feinem 
Mert fagt Giftet (Runft unb £eben, „Die Marnung" 30): 
„Matter von Molos GefotgfCaft wäCh, trot; beftigheu 
Miberfprudjs, leibenfdjaftlicher SIbfagen. Unabwenbbar er« 
füllt fić bier eine Miffion, bie im Samte ber tiefften ethi“ 
fCen Gdjtbeit, reinfter 9iationalität unb böCher Menfć= 
iCteit eine Mett für fiC auf baut: bie beutf^e Mett.

SBie ein Symbol heutiger Rraft wirft ÍUlolos 2Berf heute.
Su ihm fielet bie Sugenb. Unb bamit alie Sufunft, alle 
Hoffnung Deutfchlanbs!" — fiber Ikomas ÍDI a n n als 
Bersbid)ter („Sevang nom Rinbdjen" in ber „9leue 9)ler= 
tur") äußert [id) gra ng Reppmann (Boff. 3tg. 494), 
über bie „Betrachtungen eines Ilnpoliti[d)en" Bubolf it. 
Golbfchmibt (Sab. Blufeum, Sab. Ranbesjtg. 8) unb 
Gbuarb §ero[b (®3e[er=3tg., Sit. Seil. 9). — Über Georg 
ftaifer urteilt EKidjael Charol (Serl. Sorf.«3tg. 441): 
„Seorg Raifer hat bie Rinie ju einer neuen Runft. Sr ift 
gegenwärtig ber größte beutle Dramatifer, ber nad) einer 
neuen Runftart ringt. Sr hat bas große Streben, aber er 
tennt nod) ni^t bas Busmaß. feiner Rraft. gn biefer 9liĄ- 
tung geßt es nicht weiter, tas Sobren in bie Tiefe, um 
bas fiepte aus bcm Slenfdjen herausjuholen, vor feiner 
Dämonie unb feiner Große Salt ju machen, baju gehört 
Strinbbergs Senie; bei Heineren Rräften heist es fi^ 
befcheiben ober in bie Spanier verfallen. 9lod, ift Raifer 
ber Gefahr biefes zweiten galles nicht entronnen: bah er 
Tie umgehen fann, baß. et auch' eine etwas leichtere gorm 
fennt, bie bie Tiefe in fich birgt, ohne burch bie heraus= 
gequälte 2Bucht ju erbrüden, beweift fein ,Sranb im Opern« 
bans'. Das wäre ein Steg, ber fein großes Talent jur 
vollen «Entfaltung bringen unb uns enblich SJieifterwerfe, 
feines Rönnens würbig, befcheren tonnte." — Ottomar 
S et fing wirb non Sanna Rolbaß (Rieler 3^-, Hut.« 
Seil. 27) in feiner Rleinftabtfchilberung gerühmt: „Sin 
golbener Sumor, wie er nicht Dielen gegeben ift, burdponnt 
Sittings 2Bert. Sein 9!eid) unb Gebiet ift nicht bas Große, 
Seroifthe, Reibenfcßaftlidje, obgleid) bie /Darnefower' be« 
weifen, baß ihm auch bie Rraft nicht mangelt, in bie Tiefen 
menfd)lid)er Reibenfdjafteu hinein,tulandjen unb ein Ge
rn älbe voll büfterer, fernerer Sreite unb Tiefe ju fdjaffen, 
bas ju bem Seften gegä^lt werben wirb, was bie nieber« 
beutf^e Bomanbichtung ge[djaffen hat. 21ber fein ureigen« 
ftes gelb ift boch bie Rleinjtabt. SDlan muß felbft in einer 
RIeinftabt groß geworben [ein, um fo recht ju empfinben, 
wie echt bas alles ift! So leben, arbeiten unb benfen fie, 
biefe tüchtigen, bobenftänbigen 3Jlenfchen, benen bie Sehe 
bes Großftabtlebens noch nichts von ihrer Per[önlichteit 
genommen hat, manchmal etwas eng, vielleicht fogar lächer« 
lieh unb boch fo voll Güte, voll Tüdjtigteit unb grömmig« 
feit." — Sinen Sefuch bei gribolin Safer [gilbert 
P. piajibus Sartmann (Oftidjweij 23). — übet 2BilheIm 
Scharrelmann unb fein 2Berf gibt Georg 9lu[eler 
(Samb. Badjr., 3eitf<hr. für 2Bif[enfch. ufw., 5. Oft.) 2lus« 
funft. — Sine Sharafteriftit von Seemann Soßborf 
bietet 3°en Rrufe (Rieler 3tg., Unt.-Bl. 28). — Ten 2luf= 
fäßen über Sans Senjmann ift ber von Sermann pioeß 
2Befer«3tg , Ott. Seil. 8) nachtutragen.

„Doltrinäre Riebesnovellen" nennt gran; Graeber 
(Poft 504) Sans grands „Pentagramm ber Riebe“ 
(DeIphin«Berlag): „Sin fĄwet unb jäh erlebenber, anbäch« 
tig ernfthafter Denfer hat, ungemein feffelub unb, im ein« 
Seinen, vielfach erftaunlid) fdjön, Sefenntnis von vollfommen 
lauter Smpfunbenem abgelegt; aber ein Übermaß, unerbitt« 
lieber Bewußtheit hat feine fdjweifenbe Sinbilbung gelähmt 
unb beeinträchtigt fein gehaltreid)es Bud) in ber mühelos 
fünftlerifdjen 2Birfung. gronie fügt, baß, gerabe wo Sans 
grand ben Rritifer in fid) erftiden will, biefer bem Dichter 
gleichen Samens 2Bert unb Erfolg entwenben muß." — 
Uber Otto g 1 a t e s Boman „Die Stabt bes Situs" 
äußert fid, Sans Sodjacjewer (Berl. Bör[.=Sour. 463). — 
Paul 3ifferers Bahmenerjählung „Das geuerwert" 
(S. gifdjer) rühmt 21lax goges: „Planche Kadjbenflidjfeit, 
manch tieferer Sinn verbinbet arabesfenhaft bie einjelnen 
Piecen ber Bahmenerjählung 3ifferers, ber [ich mit [einer 
neueften anmutigen Stopfung einen feften plaß in bet 
Beihe ber beften KoDelliften öfterrei^s gefidjert hat..." 
— SDlit Olga Amberger macht S. R. (91. 3*M- 3(9- 
1524) befannt: „Sine [ehr Huge Dichterin wirb man Olga 
2Imberger nach bie[en bei Georg Klüller in 9Jlünchen et« 
[chienenen ,9larrenftüden‘ nennen. Der er [t aun liehe gorm« 

wille, bas erHedliche Sharalterifierungstalent, bie wißigen
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Einfälle, bie unbebingte Aongentration im erja^Ienben 
Stil geben für wertvolle fommenbe fleiftungen eine [olibe 
Earantie." — Keidjtum an feelifc§en G^önbeiten ertennt 
girmin Soar (AöIn. Kolfsjtg. 770) in Juliana von 
Gtod^aufens Koman „tas grobe £ engten" (Röfel» 
[dje Sud)!).). — Kuf ben Koman „®in[ame vom Serge" 
von ©uftan Kenter (Tireilänberverlag) madjt Äarl 3ojef 
Kidjler (K. Sßiener Źagbl. 266) mit allem Kadjbruá auf= 
merdam, bas traftvoll Klännlidje ber ißerfönlidjteit unb 
bas geläuterte Klenfdjentum tü^menb. — ter Eourt%s = 
SIR a ^ 1 e r» Koman wirb von Otto Äönig (Krb.«3tS-, 
Klien 266) gebü^renb verfpottet.

Sur au 5 1 anb i fdjen Literatur
Mn 6 a i n t e Jeunes fünfgigfiten Dobestag wirb 

(M. Suri- Sig. 1565) erinnert. — Śbenba (1564) gibt 
21b o If Seller über 23 erg [uns neues 23uä) (bas aber aus 
älteren Muffat;en unb Morträgen gufammengeftellt ift) 
»L’Energie spirituelle" (gelii MIcan, 23aris) Serial. — 
Über bas neue grantrei§ äußert fidj aud) (Eugen Herd) 
(Borgen, $Bien 24) auf grunb bes Mu^s uon (Ernft Mobert 
Curtius.

Dem jungen Sernarb 6 ^aw gilt eine Gtubie uon 
ßubwig SBei^mann (^oft 499).

„ller 2Bert ber SBuchlritit" non Sli^ael Gharol 
(Berl. ®Brf.=3tg. 459).

„Sie Dummheit ber Geifłigen" »on Sernharb Die« 
bolb (Srantf. 31g. 761 ^ 1 W).

„Gutropie unb Gitropie" Don Heinrich Driesmans 
(Toft 505).

„Das fojiale Theater“ von Sertholb § e I b (®erl. 
Tagebl. 483).

„Sdjunbliteratur" von Albert Hellwig (Soff. 
3tg. 514).

„Die politifdje Dichtung in Schleswig^olßein" von 
Georg Hoffmann (Itieier 3^9-, Unt.»®eil. 27).

„Gin beutfches Didjterheitii“ (Serlagshaus Stand« 
mann) von Guftav Stettler (Aepublif, ¿Bien 187).

„Grenzen ber Gelbftlritit" von ^eittrit^ 6 dj o 13 
(Deutre Allg. 3tg. 477).

„Das Theater im neuen Deutfdjlanb (III unb IV)" von 
Graft Seopolb Sialyl (grant. Mur. 415, 417).

„Gilt 9ieidjstarifgefeti für Siebalteure" ($Befer=3tg- 
691).

„ißoIitire Didjtung" (Sorwärts 500).
„Das SBiener 3auberftüd" (31. gr. Treffe, 3Bten 

19 786).

———n i if i 1 & it irmsniriw-nT"—*~"™°™™ ™=^

%o btr^d^ufbn

Der tómabiídie 1 • 1 • So#Maklers Aufiah „Mom 

abgelaufenen Sätulums tpartifularismus ^ie^ heißt heute 
f^on §odjverrat. §ört, hört! Hochverrat. 65 ift begreif« 
lid; unb lägt fid) mit guten Grünben ftüßen: Aanonen 
nad) bem gleichen Aaliber, Münzen uub Marien von 
gleicher Prägung, Gifenbahnen von gleicher Spurweite, 
gleiche gölle, gleidje Steuern. Darum f^lie^en fid) Staaten 
Zufammen, bod) bamit au # genug.

Trennung von Staat unb Aultur muß bas gemeinfame 
Ceitziel aller Ejeimatbewegungen werben, bie heute fo 
übermächtig in bie Mirflidjteit treten. Der Staat als 
Aulturfd)öpfer bat in gang (Europa unb in Deut[d)lanb vor 
allem abgewirtßhaftet, unb grrwahn war es, zu glauben, 
baß ber moberne Staat es jemals fein tönnte. Heute be» 
Zahlt bas beutfibe Soll mit bem Serluft eines galjrbunberts 
bafür, baß es meinte, man fönne einen Staat wie eine 
%ttienge[ell[baft machen; bie Aultur bazu werbe man fd)on 
finben. Slur ein Solt in (Europa, ein fleines, ift mit un= 
trüglibem gnftinft ben entgegengefeßten Meg gegangen, 
bas tßheihifche. Seit Beginn bes neunzehnten gahrhunberts 
fd)uf es von innen heraus, aus bem innerften Stern [eines 
beizeiten ¿eimatgefühls, [ich eine neue völtifr^e Sprane, 
eine Literatur unb Aunft, baute [id) Dheater, getragen 
von ftaunenswerter Opferwilligfeit, grünbete es Schulen, 
in natürlichem Madjstum wudjs aus all ben Ginzelelemen« 
ten [eine Aultur zufammen, unb [iebe ba, als bie Stunbe 
reif war, hatte es feinen Staat. Dem Unbefangenen ift es 
nichts, als bie ^robe auf eine alte (Erfenntnis: Aultur ifł 
[ĄópferifĄer gnhalt, Staat ift eine abfihließenbe gorm. 
Soll euer Staat in biefer Geftalt weiter befteben, wehrt 
ihm jeben (Eingriff in euer (Eigenleben; baut euch vom 
Soben eurer Heimat in neues Ceben bes Grilles unb ber 
Seele; ber Staat ift gezwungen, bie[em Madjstum ju 
folgen. Unb wenn ihr alle euch wieber als einet natur« 
liehen (Einheit bewußt geworben [eib, eins in eurer Einlage, 
eurer Heimat, eurer Vergangenheit, wirb au# ber Staat 
ju einem naturgemäßen %lusbrud beffen geworben [ein, 
was ihr wirtlich [eib. Das alamanni[dje Solf muß, begrei« 
fen lernen, baß es ben gufammenhang mit ben Stübern 
jen[eits bes Rheines nur fefthalten tann, wenn es bem 
ffie[amtftaat, in bem es ja nur gur hälfte lebt, jeben 
(Eingriff in fein geiftiges Aeben mit unerbittlicher ¿arte 
verwehrt. Das ift eure erfte Pflicht.

Unb bie zweite. Der Sejamiftaat von heute ift nichts 
anberes als ein Machtmittel rein ftofflicher gnftinfte, wie 
es ja au# ber von geftern war, ber nadte Vorgang bes 
Segetierens gefe[[[#aftli# jufarnmertgefagt. Unb biefer 
Staat ift infofern allerbings bie natürlich abf#ließenbe 
äußere gorm einer voraus gezü#teten ,Aultut'. Das war 
bo# bie neue große Aunft bes (Elenbs unb bes §ungers, 
bes Süßlichen "unb Gräßlichen, bes Dat[ä#lidj«MirfIichen, 
bie in ber unnatürlich großen unb überfreffenen Stabt 
entbedt unb wie eine Mare ge[#äftli# in Umlauf gefegt 
wurbe. Der Großftabtbetrieb i|t Staatsbetrieb geworben. 
Die große Majdjine, ber höchfte Driumph ber ¿erren von 
geftern, bas Giubrudsvollfte, was fie ge[#anen haben, 
ift, wie bas bei jebem allgemeinen ißerjonalwehfel ber 
galt ift, etwas bur#einanber geraten. Doch wenn bie 
neuen Aräfte nur einmal eingefpielt finb, wirb fie mit 
boppelter Araft vorwärts ftampi en. Da nun alles Stoff 
geworben ift, fegt ihm ben Gei ft unb bie gbee entgegen, 
ben ftarten alamaimifchen gbealismus. ghr habt bamit 
bie Melt bewegt, ghr waret von je unter ben Deutfdjen 
bie Dräger ber gbeen. ghr waret bie Hüter unb Meiter« 
bilber bes alten beut[chen Gebanten[#aßes; tehrt zu euch 
felber zurüd. Unb wenn ihr e u #, es wäre tein Munber, 
im betäubenben Dur#einanoer ber leiten gahrzehnte ver« 
loren habt, eure Stüber unb Sprachgenoffen jübwärts 
bes ÍRheines haben euer Gigenes unb Seftes mit Opfermut, 
Alugheit unb illusbauer in bie tommenbe gelt herüber« 
gerettet, jenen gbealismus, ber nur auf warmer heimat« 
licher S#olle gebeiht. Das alamannif#e Solf ift beffer 
bar an als bas baprif#e. Gs tann fich geiftig an bem 
Stammesgenoffen aufrichten, ber im allgemeinen gufam» 
menbru# in eigenen Grenzen geiftig unb [ittlich gewonnen 

s. Meid, bes alamanniren Geiftes" ruft 
«uno. fdjroerfte Sebenten wach- Die Gigen= 

art feiner Ausführungen ju fennjeithnen, feien tjier bie fol= 
genben Abfatnitte wiebergegeben:

„%eltwenbe! Die beutf(he Aultur, foviel nod; aus 
altem Seftanbe ba ift, wirb auf Abbruch verfchleubert, 
bah bie gehen fliegen. Unb nody lauter fdjreit bas Stich= 
morí: Radien wir.* Die großen Stäbte, bie heimatlos 
unb unvollifch geworbenen, fink baran, ben $oben glatt 
ju wal3en. Der boltrinäre Seift, ber ben natürlichen unb 
gerichtlichen Aufbau bes beuifchen Soiles leugnet, ftei= 
gert fr ins Äranihafte unb broht aus bem Seich eine 
äüietstaferne 3U machen, wie fie ihm von ben Stäbten her 
vertraut finb. 2D as vorbem im fhnobbrigen 3arg°n 5es
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fyat, wä^renb ber Sayer an beiben Seiten ber Kreuje in 
gleicher äßeife verarmte. Sas i ft euer bejonberes ®Iüd, unb 
baraus erwädjft eudj bie bejonbere ^fliĄt, guerft unb ju» 
Dörberft bem allgemeinen Materialismus euern alten ^bea» 
lismus entgegenjufetjen, bas, was gefdjidytlidf euer eigen* 
fies Mefen ausgemaĄt ^at.“

Tito Tn+ XI, 7. Eine eigenartige Vermittlung non 9ła> 
tur= unb Äuiturpoefie erbiidt Vicharb Seng 

in Emil Alfreb Herrmanns bramatifd;er SDZar^enbidjtung. 
Er führt aus:

„greilich i ft es fdjwer, biefen Stil heute gur An« 
fdjauung gu bringen: bas beftehenbe Theater muß. ba »er» 
fagen; unb wer bie an fidji tief einbruisvollen unb mit 
£iebe unb Anhalt bereiteten Aufführungen im Dresbner 
Sdjaufpielhaus (%Beihna(hten 1913) mit angefehen hat 
ber wirb bas ®runbfäßlidje »erftanben haben, was bei 
jebem ge|prodjenen 2ßort, bei jeber Sewegung bet ißer» 
fonen fich aufbrängte: baß ber Gdjaufpieler, ber am mo» 
bernen unb flaffifchen Drama ergogen i ft, bie[e Dichtung, 
bie nicht gefpielt, fonbern gefprochen werben will, nicht 
wiebergeben fann. Siel eher vermag hier bas ißuppenfpiei, 
mit feften, nicht wirtlich, fonbern geiitig»rht)thmifch bewegten 
figuren unb ni^t inbivibualifiertem, fonbern überperfön» 
lidjem unfichtbar ertönenbem Sprechen, ben wefentlidjen 
Einbrucf gu geben. Einen foldjen Stil in größeren Dirnen» 
fionen als in benen ber Ißuppenbühne bes Sinbes einer 
Zünftigen Sühne erobern, heißt eine Art beutfdjer bichte» 
rifcher Schöpfung wieber in unfer Seben einführen, bie 
jahrhunbertelang vergeben war unb nirgenbs eine Stätte 
mehr hatte, [o wenig wie bie naive Silbfunft unb bie 
fchlichte ^rofa bes fünfgehnten gahrhunberts bis vor furgem 
neben ber Sollfommenheit bes antiten ober mobernen 
Silbes unb Sebidjts eine Stätte in unferm geiftigen Da» 
fein hatte. Auch hier heißt: bas Alte, uns Semäße unb 
gutiefft Serwanbte wieberherftellen, bem Venen unb 3u= 
fünftigen freie Sahn [djaffen; benn was uns fehlt, ift ja 
nicht t'ünftlerifche Schöpferiraft ober geiftige gähigfeit — 
fie waltet heute noch auch im trübten unb widernatürlich» 
ften Element — fonbern bie natürliche heimatliche über» 
lieferung ber gormenfpra^e, ohne bie es feine Sultur unb 
fein gruchttragen bes Eeiftigen für bie Solfsgefamtheit 
gibt.

Das gefamte Sebenswerf Emil Alfreb Werrmanns: fein 
Sßieberanfnüpfen an Solf, Störchen, Sieb; an bie echte 
beutfhe fVufit; an bas alte beutfdje Spiel trägt biefen 
SBillen gur Überlieferung, gum UBieberheimatlichwerben ber 
wurgellos geworbenen neueren Aunft mit ber größten 
gnnigfeit in fich unb vermag fo fchöpferifch wegweifenb 
gu fein in einer 36it, bie [ih barübet feiner Täufchung 
mehr hingeben fann, baß bie inbivibualiftifche unb inter« 
nationale Aunft, bie bisher für bas $öchfte galt, eine 
ffiefamtfultur nicht hat begrünben tönnen unb vor ben 
geiftigen Voten bes erwadjenben So Ifes mit leeren San» 
ben fteht."

Das funcie Tteutfdilanb n» 9- #&" ®rn|t Sat" junge la^cdbt
Doubter:

„(Er ift eine elementare Statur. Sities Sertömmli^e, 
Don ber Gdjule Übernommene mußte erft abgefr^üttelt roer« 
ben, Denn er lauerte auf bas innere Drama. Sein ,Soter 
Zag' hätte guerß ber SBIutfĄrei heißen fotten. Sein 93lut 
hätte in fich Befreiung finben muffen, um oom Stopfer 
^er, burd) ihn frei in [eine Sßerfe ftrömen gu Tonnen. Gin 
felbft erlebtes Drama unb eine Steife burdf Sübrußlanb 
brachten bie £öfung, bie Gntf^eibung. Unter elementaren 
Wtenfchen, in fruchtbarer, weitgügiger Statur, bra^ Gruft 
¡Bartach mit allem Stabemifchen Äonuentionellen, bas ihn 
eingefchnürt hatte. Gr fanb bie eigne Satürti^feit, bas 
tünftleri)d)e Ungebunbenfein, nicht einen bottrinären 9ta= 
turalismus. Sein 2Befen war ooll oon Giplofionsmoglidj“ 
feiten: jebes innere Grlebnis wurbe nunmehr fofort gu 
einer Geftalt. Gang neue §olgftulpturen entftanben. Siel» 

lei4t war er, wenn wir bloft vom gormalen [preßen, 
nicht fofort gang unabhängig. (Er befaß aber au^ leine 
Gitelteit, burdjaus neu unb originell gu fein, bagu wuftte 
er fid) gu [eljr ißerfönlichteit. Mnbernteils tonnte ihm bas, 
was er, non ruffifhen (Einbrüden überwältigt, aus fidj, 
in golg getleibet, in bie SBelt hinaus geftellt hatte, nicht 
annähernb genügen. Gr brauchte einen noch flatteren 
gormausbrud: ben hat er fi^ halb errungen! Da et tein 
9?hapfobe, fein Dpriter, fonbern Dramatiter ift, Jdjuf et 
fich Gruppen, bie (Begiehungen von Młenfdjen gueinanber, 
(Bertörperungen eines G^idjals barftellen. Muf biefe Mrt 
hat er auch ben eingig für ihn gegebenen, gang perjönlidjen 
Musbrud für feine (Eingebungen burd) bie gorm gefunben. 
Gr fudjte nämlich teine pitante, mertwürbige Muance, 
fonbern blofg eine enifpredjenbe Dat für fein viele Sahre 
lang eingebeidjtes greiheitsbewufttfein. So würbe er, 
ber nicht ftilifieren will, gang felbftnerffänblith' 3um Stil» 
inhaber. Gs gab lange vor Śarlach feinen Dramatiter 
in ber bildenden Dunft, unb baher fommt es, baft er fo 
unglaubliich jung wirtt. Gr ift bas Gegenteil von einem 
Determiniften: im ,Soten Sag' Iäftt er feine tragifchen 
Gewalten fheitern, weil fie nicht burd) ihr S4id[al hin» 
butch ben 2Beg gur inneren greiljeit, gu ihrem ureigenen 
Duthertum, gu Gott finben. (Barlachs Glaube mug, be» 
ftimmt ber fein: tein felbftgemauerles Gefchid, nennen wir 
es ber (Berftänblidjfeit wegen Darma, barf ftart genug 
fein, um einen Mlenfdjen, eine burch Schidfal gufammen» 
gefügte gamilie gu (Berbredfen gegen anbere, Mufgeben 
ber Ghre, ja felbft gum Selbftmorb gu gwingen. Ser nor» 
bifche Mlenfh [träubt fich gegen bas gatum. Gr tann 
Dragöbien fhaffen, Mufruhr um fich verbreiten, fid) felbft 
in Dramen einbegiehen, ins Gefchid immer mehr verftriden, 
aber eine Stimme wirb fagen: bas gefchieht mir: ber 
Geift }ebo<h, ben ich vertrete, bleibt bis gu meinem leigten 
Mtemgug unberührt, er ift frei, id) felbft gehöre ihm aus 
höhl’ter (Blutnot an. 34 betenne mich gum (Bater, nicht gu 
mir felbft.

(Dian fieht, ich fpreche hier gugleich von (Barlachs 
Dramen unb feiner golgplaftif, unb fo muft es bis gum 
Shluft fortgehen, benn bie Gchtheit im URenfdjen (BarIah 
hat beibe geboren, galten wir uns an biefe."
taciturn V' 6 Bus einem Muffat; von Surt SB o d über

^^¡^^ Theiner heben wir bie folgenden auf 
Mheiners Dprit begüglicpen 3cilen heraus:

„SBalter Mheiners Sprit, fo fehr fie äufterlid) bas üb» 
liche (Bilb bietet unb innerlich auch bie SBanblungen bi<h» 
terifcher Ißfpche offenbart, bildet bie Grfüllung bureaus 
neuer Aunftforberungen. 2BohI finb 3ufammenhänge 
gegeben, bie aber rein im 2Be[en unferes Geiftes liegen: 
jo ift bas geballte rein Iprifdje Sbiom ber Sturm»Di4ter 
gepnide unb Stramm auch bei Mheiner bie fprarhlidje 
Morm, aber beileibe nicht als Gnbgiel unb in Geftalt reiner 
Dprit, fonbern nur als faft unbewusstes Mtittel unb als 
nadter Dörper geiftigen SBillens. Much ben Gipreffionis» 
mus, ber ihm in düolfenftein fehr verwanbt fcheint, hat 
Mheiner in feiner lebten Schöpfung überwunben, inbem et 
bas wirtliche äBeltfein leugnet unb fich bes Ipri[djen 34s 
entäußert: in geiftig revolutionärer Dat wächft er über 
¡¡4 hinaus unb erleibet in [ich bie [4merglid)e Ginheit ber 
tpfp4e unb bes Ghaos; er weift, baft er nur erleiden tann 
burch bas (Bewuftt[ein bie[er [ich felbft feftenben Ginheit, 
beren Miefen liebenber g a ft ift; er fühlt fein Deben er [t im 
Grieben bes KBiberftreites. Mm ewigen gorigont lanben 
bie Strahlen feines Diätes unb werben garbe, weil fie 
nicht hmbur4gubringen vermögen in bas Mät[el. Muf bas 
Gnblid)e prallt bas Gwige feiner Seele unb wirb $Bort, 
Dogos, weil bie Sehnfuht nicht hinausfd)wingt aus bem 
Däfig in ben Sther ber unenbliehen Diebe. Mm Mi4t»34 
beweift fih bas 34-“
'Tor Qiiirfmin>r ^ 3- SBertooIIe Musfunft über bas 

gg^nenkben in Mostau gur 3eit ber 
Gowjetregierung gibt %I|ons Jaquet:

„(Es mögen etwa Tier ober fünf öffentliche ¡Bühnen
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in Nlostau vorhanben fein. 34 habe leiber ben unter
haltenden Spielplan biefer Bühnen nicht zur §anb. Aber 
man [pielte Shafefpeare, Sutler, (gegart Hauptmann, 
Blaeterlind, Nlercimé. Sas Bommiffariat für Boifsbil» 
bung, bas bas neue Schutoejen in Kurland leitet, hat 
aud; eine Abteilung für bie Runfie, uno in biefer eine 
Setlion für bas Sheaterwefen. Ser Sharatter biefer tünft« 
lerifĄen Abteilungen i ft experimentell im hö chiten Srabe, 
man hat S^aufpielerfurfe, Setorationsroeriftalten, ÍDlufi« 
terjd)ulen für Ceute aus bem Soli eröffnet. Sie natürliche 
Begabung unb ber tünftlerifdje Srnjt, Der vielfach im ein
fachen ruffifchen Bolte wahrzunehmen ift, lammt biefen 
(Experimenten fehr entgegen. Sie ,Regierung ber Arbeiter 
unb Bauern" hat ben Aroeitern nicht nur bie Univerfitäten 
geöffnet unb technifche §od)fn)ulen errichtet, fonoern ihnen 
auch Ateliers gegeoen, in Denen Blaler uno Bildhauer, 
S<hriftfteller und Schaufpieler ihre erften Sehverjuche 
machen tonnen. Sas alles, um ben Salenten ihren A3eg 
auch ohne tapitaliftifche Umwege freizumachen. Bei ben 
großftäbtifchen ruffifchen Arbeitern ift niel Sinn für br a« 
matifh-es Spiel vorhanben; neben ben trodenen Beran= 
ftaltungen zugunften ber allgemeinen Boltsbilbung, bie 
jum Seil noch bei ber gibel anfangen muß, fin Den biefe 
Sereinsbühnen begeifterte Blimen unb ein ebenfo begeifter« 
tes wie tritifches ipublitum. Sieben ben öffentlichen Bühnen 
alfo gibt es zahlreiche Bereins« ober Ciebhaberbühnen in 
ben Boltshäufern, unb bie gabrifen ber 3nbuftrieftäbte, 
felbft bie biafernen haben in ben Bäumen, bie bem Auf« 
enthalt ber Biannfchaften bienen, ihre Leinen Bühnen. 
Auf einigen biefer Bühnen fah ich; (Erftaunlidjes an brama« 
tifchen Szenen, bie ruffifchen Sichtern, einmal auch ben 
fozialen Sichtungen Berhaerens, entnommen waren. An 
bem Sage bes Bevolutionsfeftes im November bes vorigen 
3a hr es [ah ich in einem futuriftifd) ausgefchmüdten Kabarett 
an ber mostauer Sd}miebebrüde eine grotesle Aufführung 
bes ,®rünen Äafabu" non Arthur Sd)nitjler. Siefer etwas 
fentimentale, artifti[dj=feuilletonijti|che Ausfihnitt aus ber 
franzöfifchen Nevolution ift ja auch i" Seutj^lanb eine 
3eitlang gefpielt worben. §ier wurbe er neu burd) bie 
expreffioniftifche Art ber Sarftellung. Setorationen gab 
es nur wenig. Sie Schaufpieler trugen Äoftüme aus 
Sadleinwanb, benen nur burd) bunte Striche unb Schnürtet 
Anbeutungen ber ^cittoftüme uon bamals aufgeftridjen 
waren. Mit einem lächerlich geringen äußeren Aufwand 
tam eine vollgültige tünftlerifdje 2ßirtung zuftanbe.

Sas tünftlerifdje Ceben unb feine Möglichteiten im 
Buhlanb ber Sowjetherrfdjaft ift reich, bunt unb niĄt 
traurig. Märe nur biefes oon ben öffentlichen Neuerungen 
in ber ruffifchen Arbeiter« unb Bauernrepublit zu berichten, 
man begriffe nicht recht, warum bie Männer fo heftig 
betämpft werben, bie bem einfachen Bolte fo viel Ceben 
erwedt unb es mit fo viel Seift bur^brungen haben."

„Erodes unb bie Igrifdje gorm." Son Kubolf non 
Belina (Bie literarifĄe (Befellidjaft Hamburg V, 9).

„(Erlebnis unb Dichtung in Boet^es ,2BeftöjtIid)em 
Binan'." Son (Ernft Braumann (Beutfdje Kenne XLIV, 
September).

„§unbert 3a^re SBeftoftlidjer Binan." Son Sllbert 
Kuben (Bie literarifdje ®efellfd)aft Samburg V, 9).

„Bonnerstag nad) Selnebere..." Son Subroig Sten 
n a u x (Sel^agen & Klafings Klonatsl)efte XXXIV, 1).

„Silt» unb Keu=SBeimar." Son (Eleonore n. S o j a = 
no w f ti (Deutle Kenne XLIV, September).

„^einri^ S^eobor Kötzers Z^eorie ber Sd)aufpiel= 
tunft." Son Kobert Klein (Keitf^rift für täfi^etif 
XIV, 2).

„^auí be Sagarbe unb feine Stellung gum Beutfdje 
tum." Son §einrid) Sriesmans (Ofterreidjifdje Kunb- 
fiau LXI, 1).

„Sictor §arbung." Son (Emil SB i e b m e r (Bie 
S^rneis XXIII, 9).

„griebri^ Kaumann ein Künftler." Son Sinbreas 
Sönni$fen (Bie literarifdje ®efellfdjaft $amburg V,9).

„Die Darftellung ber Saturfchönheit bei Spitteler." 
Son K. 9loet|d)i (Die S^weij XXIII, 8).

„9?id)arb Deimels Kriegstagebuch." Son Millibalb 
Klatt (Konjeroatioe MDnatsjchrift LXXVI, 18).

„Sophie §oed)ftetter." Son Maria Schneibel 
(Das neue Su^ I, 4).

„3roei Sefenntnisbüd)er." [Aneip, Der lebenbige Sott. 
Kiffauer, (Einige Sf'ngften.l Son ¿ans Galgen (Die 
Jlöte II, 6).

„Gottfrieb Kölwel.“ Son Sans Senjmann (Die 
©löte II, 7).

„Milhelm Seemann/1 Son Sb albert M u h i (Der 
Meiler X, 19).

*
„Das neuefte Mert oon Maurice Maeterlind" [Der 

frembe Gaft]. Son §anns Martin (Elfter (Das neue 
Buch I, 5).

„Das Sud) bes Sicolas Martin." [Les poetes con- 
temporains de l’Allemagne]. (Die literarifche Gefell» 
f^aft Samburg V, 9).

„ißentrice Mulforb" [Gin Kebensbilb]. Son Max 
Sagd (Sie Kefe X, 37).

„Gabriele b’9Innunjio." Son %* (Miber^all XX, 39).
*

„Z^eater unb Kino im neuen Boftsflaat." Son 
Konrab bange (Deutfdje Seoue XLIV, September).

„Dreitaufenb Dutaten." [Gine Segieplauberei.] Son 
Max Grube (Sel^agen & Klafings Monatshefte XXXIV 2).

„Die Didjter bes Sturms." Son Sons Senj
mann (Belhagen & Klafings Monatshefte XXXIV, 2).

„Srobleme unb beren Dichtung.“ Son Grid) Bode- 
müßt (DeutfĄes Solistum 1919, September).

„Deutfdje Ginbanbtunft ber Gegenroart." Son G. 9I. 
G. Sogeng (Der Kunftwanberer I, £ttober).

„Siographifdje 9lotijen." Son Malbemar S o n [ e I s 
(Sad^ri^ten aus bem geiftigen unb tünftlerifchen Kebeu 
Göttingens 1919/20—1/2).

„Bismard im Soman." Son 9Irtur S r a u fe
rn e 11 e r (Konferoatioe Monatsfd)rift LXXVI, 18).

„Schweijer Dichter im Jahrhundert Gottfrieb Kellers." 
Son Gbuarb Sriner (Die S^meij XXIII, 8).

„Dichter im 9írbeitsgeroanbe." Son Keo Göde rib 
(Die Kefe X, 37).

„Gxpreffionismus unb Dichtung." Son Karl G o Ib- 
fe I b (Das neue Such 1, 4).

„Dichtung unb IXSaratter." Son Grtorn Grab (Öfter» 
reichifche Sunbfhau LXI, 1).

„Gxpreffionismus in bet Kyril." Son Jerbinanb Gre
gori (Öfterreidjifche 9lunbfchau LXI, 1).

„Künftlertum unb ipolitit." Son G. Sofmann 
(Sorb unb Sub XLIV, Ottober).

„Briefe aus ber franjöfifdjen Devolution." Son $er- 
bert Jhering (Die neue Buubf^au XXX, 10).

„Der Schriftfteller unb bie beutfehe Sepublit." Son 
Bernharb Kellermann (9IIIg. Künftlerjeitung VIII, 73).

„9laturgefühI unb Geift." Son Hermann Keffer 
(Die Kampe I, 2).

„Der 9lahmen unb bie Kooelle." Son Midjarb M e - 
f J e I n p (9IlIgemeine Seitung München CXXII, 38).

„Grfenntnis unb Soefie." Son tEfcobor 91. Mener 
(Seitfchrift für Sfthetit XIV, 2).

„Die Ißrofa bes Gxpreffionismus." Son Max 91 p df- 
net (Miffen unb Keben XIII, 1).

„Das neue Kunftwerben." Son Johannes S dj I a f 
(Die Jiote II, 7).

„Über Gharontiter unb ĄaronfifĄe Bewegung." Son 
Maria Ströter (Deutsches Boltstum 1919, September).

„Der Kuxusbrud." Son Jebor o. J o b e It i # (Der 
Kunftwanberer I, Ottober).
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Rat^oli^er ©rief
^i nläßlid) ber 3ubelfeiern bes Vroteftantismus ersten 

ein Gammelwerf, „Kirche unb 9ieformatiDn" (Gin« 
liebeln, Verlagsanftalt Senjiger & So.), bas es |idj 

jur Aufgabe madjt, gegenüber ben Gntftelluttgen ber prote» 
ftantifd) orientierten Se|Ąi^t[Ąreibung bas aufblüßenbe 
fatßolifdje £eben im |e^e^nten unb [iebje^nten 3ohr' 
ßunbert in feinen leudjtenbften ßarben 31t f^ilbern. linter 
ben feljr ungleidjwertigen Vuffäßen ift berjenige SBil^elni 
Deßls über bie Citeraturen (Europas im fehlehnten unb 
fiebge^nten gafjr^unbert einer ber intereßanteften. Der oft 
wieberßolten Dijefe oon ber Inferiorität ber fatholifhen 
Citeratur ftellt Geßl bie %ntithefe gegenüber, baß ber 
Katljolijismus im fehsehnten unb fiebge^nten 3aljrljunbett 
gerabe bie literarifdje §auptmadjt unb G^öpfertraft war. 
Gr hat in Gpanien eine Citeratur oon SBeltruhm heroor» 
gebraßt, bie ihren feelifhen Quell gang in bet tatljolifdjeit 
Glaubens» unb Gpmbolenwelt hatte unb babei fih einer 
inneren Freiheit erfreute, in bet geniale Kühnheit unb 
feder Übermut fidj ungehemmt entfalten tonnten. Die 
nieloerleumbete gnquifition hat bie Iiterarifh=tünftierifhe 
Gniwidlung Gpaniens nidjt gehemmt. „Üßä^renb im tatho» 
lifdjen Gpanien Salbeton, Üllarton, Dirfo be ®lolina unb 
anbere Dramatifer blühten, würben 1642 im puritanifhen 
Gnglanb alle Dßeater poligeilid; gefhloffen unb gleich 
zeitig burdj Varlamentsbefhluß bie Verbrennung aller 
Gemälbebarftellungen 3efu, %Rariens ufw. angeorbnet." 
Vadj einem furjen Hinweis auf ben überragenben Anteil 
bes Katholizismus an ber italienifhen, hollänbifhen unb 
franjöfiftben 9lenaiifance«Voefie fuht Vlilßelm Detjl bar« 
julegen, baß audj in Deutfhiatib bie Katßolifen bamals 
nidjt nur eine reidje, hochwertige Literatur fünfen, fon» 
bern fogar bie meiften Ejauptwerte bes fieb;eßnten gabt» 
hunberts als ibr Verbienft rübmen tonnen. Vlitnihten fei 
Huther als ber Vegrünber einet neuen Kiteraturblüte ju 
betrachten, oielmeßr hobe bie Kirhenreoolution, iiibem fie 
bas beut[dje Volf in $wei Kager zerriß, nicht nur bie 
politifche, fonbern auch bie literarifdje Gniwidlung ber 
Nation für gahrbunberte tragifh geftört. Das fe^ehnte 
gabrhunoert bezeichnet feine ¡Blüte, fonbern eine 3er» 
rüttung ber beutfhen Hiteratur; politifche unb tonfeffio» 
nelle Agitation burhbrangen zerftörerifdj bas Dieich ber 
reinen Didjtung; wertoolle Kiteraturgattungen, wie bas 
geiftliche Volfsbrama, bie Kegenbe unb bas DRärdjen, 
wurben bamals oernachläffigt, oerbrängt, ja faft oernidjtet. 
Gr ft bas fiebjehnte 3aßrhunbert bringt, eingeleitet oon 
Dpißens grunblegenbcr Hiteraturreform, einen $Bieberauf= 
bau ber beutfhen Hiteratur, gegrünbet auf ber oon bett 
tatholifdjen 9leitaiffance«Hiteraturen gefchaffenen formalen 
Grunblage. Hgrifer oon tatholifdter Gefinnung unb Gmp» 
finbung wie 23albe, Gpee unb DIngelus Gitefius, bet 
fRomanbichter Grimmelshaufen, tiefwirtenbe religiöfe ^ro» 
faifer wie 9tbraham a Ganta Slara unb DJlartin oon 
Gochem jeugen oon bem weitgreifenben 91nteil ber ñatho» 
liten an ber Grneuerung ber beutfdjen Dichtung. 3ubem 
ift auch bie Grunblage bes gefamten proteftantifehen Cirdjen» 
liebes altes tatholifches Kulturerbe (Eßaut Gerharbts be
rühmtes Hieb „Q §aupt coll ®Iut unb 2Cunben" ift eine 
Dlachbichtung oon Sernbarb o. Glairoaui' §pmnus „Salve 
caput cruentatum');bie SDlqftif unb has Gdjulbrama bet 
fßroteftanten finb ohne ihre fatholifchen Sorbilber unbent» 
bar. Das reiche literarifdje Heben unter ben Katholiten 
ber Vergangenheit wie ber Gegenwart ift meift von einem 
fremben 2Beltan[djauungsftanbpuntt betrautet unb baher 
in feinem Vierte oerfannt worben.

Droß ber traß antithetifdjen 3uipißung muß man in 
ben Darlegungen Qeßls einen berechtigten Kern aner« 
tennen. Gs gibt in ber Dat eine fpejififh „tatßolifche

Literatur", eine Aiteratur, bie ben Quell ihres (Erlebens 
unb bie ÁJurgeln ihrer Seftaltungstraft im (ErbreiĄ bes 
tatholifdjen (glaubens unb ber tatholifdjen Symbolif hat 
— unb es ifł bas Sćhidfal biefer „tatholifdjen £iteratur", 
von ber mobernen Aritit, bie ihre (Berauschungen aus 
einer humaniftifehen Sßeltanfdjauung nimmt, nicht in iljrem 
(Eigenwert ertannt, ja gefdjmäht unb verleumbet gu wer= 
ben. SIus biefer eigentümlichen Sachlage ertlärt f i dj bie 
(Berechtigung einer befonberen „lafholifchen £iteraturbetradj= 
tung", jawohl für bie hiftorifdje Beurteilung a 15 für bie 
Segenwartsfritif. Der AathoIigismus ift im Seijtesleben 
bes gertgenöffifchen (Europas eine geiftige Sßelt für [ich, 
inmitten einer anthtopogentrifd) gerichteten 2Belt („Der 
SDlenfd) in ber SDiitte“) eine Arche 9loah theogentrifdjen 
gühlens unb Denfens, beren autonome (Entwidlung burch 
bas hierarchische Syftem ber fidjtbaren Airche machtooll 
verftärtt wirb. Slujgerhalb bes AathoIigismus herricht ber 
felbftbewufgte Slaube, bah ber Ktenfch in fidj bas $Jla§ 
aller Dinge trage; innerhalb ber tatholifdjen Klauern lebt 
bie Sewicheit oon bes (Dl en [then Kreatürlicher Abhängig« 
fett. Draußen wogt eine naturaliftifche Betrachtungsweife 
ber Dinge; bie Äirche bewahrt bie geheimnisvolle Kunen» 
fprache ber (Symbole. Der fatholifdje Sdjrififteller lebt 
umb wirb genährt oon bem trabitionellen Seiftest eben 
feiner Airdje; aus feinen ÜBerten Ifpricht nicht nur eine 
inbioibuelle „freie ißerfönli^Keit", es webt in ihnen ber 
Seift gweitaufeubjährigen Shriftentums. Deshalb ift bas 
problem ber „tatholifdjen Aiteratur" nicht eine fonfeffio« 
nelle Angelegenheit, fonbern eine (Entfcheibungsfrage ber 
tommenben Aultur« unb Aiteraturentwitflung. Seit Pier« 
humbert fahren fdjeint ber Humanismus fiegreiĄ gegen 
ben Seift bes tatholifdjen (Ehri[tentums vorgubringen. Der 
AathoIigismus ift aus feiner fulturbeherrfchenben Stellung 
immer mehr in bie Defenfioe gebrängt worben, ift tro§ 
mancher Slangleiftungen im Barodgeitalter feit ber bog« 
matifdjen Verengung im Dribentinum gweifellos oer« 
armt unb oft ben Befahren bet (Erftarrung fehr nahe ge« 
Kommen. äBirtt biefe hiftorifdje Denbeng noch weiter, ober 
macht fidj fchon leife eine Segenftrömung bemerfbar, ein 
neuer fatholifher grühling, ber eine Erneuerung ber 
Shriftenheit verfpridjt unb bamit eine Verdjrijtlidjung ber 
Blenfchheit ? Das wirb bie 3entralfrage fein, bie uns in 
biefen Briefen be[chäftigen foil. 2Bir würben biefe Berichte 
niemals nieberfdjreiben, glaubten wir, nur Reporter irgenb« 
welcher Konfeffionell gebunbenen Aiteraturergeugniffe gu fein. 
2ßir fühlen uns als (Etjronift fymptomatifdjer Ereigniffe 
am Anbeginn einer 3eit bet geiftigen 2Benbe.

Die Ayrit ift biejenige Aiteraturgattung, in ber fidj bas 
Seiterlebnis am unmittelbarften gu fpiegeln pflegt. So 
geftattet auch eine Betrachtung ber beutfchen tatholifdjen 
AyriK ber Segenwart flätenbe Küdjdjlüffe auf ben Seelen« 
guftanb ber beutfchen Aatholiten unferer 3eit. Es gibt 
einen Dyp von Aatholifen, ben wertvollften vielleicht, ber 
im lauten Bebraufe unferes öffentlichen £ebens nicht von 
[idj reben macht: „bie Stillen im Aanbe", bie im Ault 
unb im [atramentalen A eben ihre Heimat haben, bie nicht 
in irgenbwelchen tulturellen 3’elen, fonbern im Aampf um 
Seelenreinheit unb Ehriftusnähe ben Sinn ihres £ebens 
unb bas Slüd eines gottfeligen Dafeins finben. Die 
fatholifdje Airche ift ja both troh aller Veräufjerlidjungen, 
bie auch [ie bebrohten, ber Hort innerlichen £ebens in biejem 
3eitalter geblieben, bas vor bem golbenen Aalbe ber 
3ivili[ation auf ben Anien rut[Ąt. „gür was ift Ehriftus 
einem mobernen Heibentum nodj gut genug? Die einen, 
bie Ungufriebenen unb Unterbrächen ber menjchlidjen Se» 
fellfdjaft beanfpruchen ihn als Bollsaufwiegler... anbere, 
bie fogenannten Sebilbeten unb Sejättigten bet 2ßelt, 
gehen mit einer gewißen Vornehmheit an ihm vorüber... 
unb bie Allerneueften, bie [o viel vom religiösen Sefühl 
reben, felfen in Ehriftus einen ibyllif^en Schwärmer, ge« 
eignet als fielb eines fentimentalen Komans... Bias 
finb bie Airdjen ber von uns getremiten Keligion ohne 
Ehrifti lebenbige Segen wart? Staubiger Aarfreitag ift 
eingegogen, ach, bas ift ihr eingiger eigentlicher geiertag;
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unb gleich einer verlaffenen SRagbalena ßeht bie Seljnfucht 
bes menfĄiiĄen Bergens ba, flicht Ehrißus unb ruft troft« 
los: Sie haben ihn fartgenammen unb iff) weif) niĄt, wo» 
hin fie ibn gelegt haben." 1) gn ber fatljolifdjen Airdfe aber 
ift Sbriftus im Zabernatel gegenwärtig; gwifchen ber 
frommen Seele unb bem §eilanb beßeht ein bauernber, 
inniger Verfehr, ber feierliche Zäglichfeit gibt unb feelif^e 
§eimat. Einen abäquaten Vusbruct finbet bie Erlebnis« 
weit biefer ftillen Aatßoli’en in ben fdjlidjten Geblickten ber 
Vlaria Herbert2). Aeine elaßifdjen Erörterungen 
unb feine großen Sebärben, fonbern Obfeftiaation eines 
fojufagen felbßverftänblichen Slaubenslebens. Oft tier« 
f4wimmen bie Ver[e biefer grau in beängßigenb fentimen« 
tale Zone, bisweilen faßen fie vergebens nach ilusbrud 
unb bleiben leere, abgegriffene gorm. Unb bodj hebe 
gerabe bie anfprudjslofeßen ihrer in ber Diftion gang 
unmobernen, unfünßlichen unb ungewaubten Verfe ben 
begwingenben Zonfall ferniger ©läubigteit. Unberührte 
SHainität unb etwas rührenb Volfsliebßaftes iß ihnen 
eigen. Ziefer als a11 bie ¡gefünßelten religiöfen Vufwal« 
lungen moberner fReutöner ergreifen mich, ich muß es be« 
fennen, biefe fdjlidjten Veinte:

1) „Blebarb ruft in bie SBelt" Die Berfe bes fungen 
Blebarb. Srsg oon Blax gifher. Sempten 1917, gofef Ao 
felfhe Bahbanblung.

,.34 ging ju großer geffe Bi4t unb ©Tang,
34 ftanb mit Bäcßeln in bes Bebens SReigen, 
34 tonnte f4er,)en — §err, oor bir allein 
Stieg meine tiefe Slot aus lautem S4weigen —: 
SIU unter Sieben ift nur S4meiglamfeit.
SBir brau4en SBorte, grell ju übermalen,
SBas in uns weint — wir biau4en Zün4e, Gott, 
Um ju uerbergen un[rer Sünbe Qualen. —"

,,Do4 lieht bein ew’ges SBitfen über uns 
®lei4 beiner Sonne UnerbittIi4leiten — 
Unb unfet wahres Beben i|t in bir, 
O großer Bönig ber Verborgenheiten."

Silan tue foIĄe innigen Sefenntniffe, obwohl fie ju 
fpröbe finb, um mit religiöser Sewalt 2Bortprägungen ber 
Släubigfeit ju fhaffen, teineswegs aus bem Selbßbewußt» 
fein bifferengierter SRobernität mit bem tpräbifat „fitfdfig" 
ab. Bie Einfa4hcit biefer Verfe iß flar unb lauter. Biefe 
Schichte finb fern aom mobifchen SRhythmus unferer geif. 
Über ähnlich wie bie wefensaerwanbten Sebidjte ber Buife 
Senfel werben fie ein längeres Beben haben als bie heute 
altuelle Bgrif, werben in gleidjgeßimmten Seelen no4 
nadj Sahr,lehnten als Üusbrud inniger Sottesliebe wiber= 
Hingen, gn ben Verfett ber mobernen ®ottfudjer fĄwelt 
fuchtiges gladern, in ben Verfcn Vlaria Herberts glängt, 
wie in benen Buife §enfels, bas Beu4ten einer entßen 
Demut. 'Ulan wähne auch nicht, geugniffe folcher gröm« 
migfeit als „unproblematisch" abweifen ju fönnen — es 
finb 2Borte einer Seele, an bie Verfärbungen gerührt 
haben unb bie in ernftem Streben um Sottesnäbe ge« 
rungen hat:

„O tage ni4t: ,T>u haß mi4 ni4t gefu 4t.
— Der bu bie SBaßrheit bift, wirft es ni4t fagen!
So wie bie ginfterniffe na4 bem Bi4t, 
Vlußt i4 na4 bir in ftetem Gingen fragen

Serr, in Dein Erbarmen 
Sin bes ßeimatber: es granb 
£a6 mein glut ermarmen!
Serr. i4 irrte lang unb niel, 
Sei mein Enbe unb mein giel!"

Den fat^olif^en ¡Begabungen ber jüngpen (generation 
ift bie felbitoerftanbli^e Einfa%^eit Solatia ßerberts ni^t

') Swat aus ber Deinen SArift eines foldjen „Stillen tm 
Sanbe": gran? 2Bei6, 3 ei us unter uns. Einjiebeln, gertags« 
anjtalt genrnger & Eo

ÍDt Herbert, ®e: borgenbeiten Abin, 3 ® ga^em 0. 3 
- ^ Herbert, D Stern unb glume, ®eijt unb Aleib. Segens" 
M. 6. 3. 2Ranj 1918.

mehr gegeben, Stuf fie finb alle bie oerfuhrerifhett gor« 
berungen moberner Aulturftrebungen eingeftrömt, fie finb 
ergriffen worben non ber neroöfen Differengiertheit bes 
mobernen Bhptbmus unb ben erften ganfarentönen tom« 
menber Sleoolutionen. So finb fie geitnä^er, unausge« 
glichener, zugleich liebeooll an alten SBerten hangenb unb 
both feinfühlig nach Steuern begehrenb. Slur ben Sleinften 
unter ihnen wirb es gelingen, inneres Gleichmaß. unb 
feelifthe geftigteit gu finben. Dies gelang ipeter Dorf« 
1 e r, bem prächtigen tatholifhen SCottsfĄrififteller — ben 
man mit einem gewiffen inneren Stetht f<hon biefer ffiene« 
ration beiiählen barf. Dies gelang unter ben Slller'üngften 
^eter Sauer, unter beffen Gebihtoeröffentlihungen im 
„5Dhlanb" unb anberen tatholifhen geitfhrtften man 
Berfe non gerabeju begwingenber gnnigteit finbet. Dies 
gelingt oielleiht auh Seo 2B e i s m a n t e I, beffen jüngft 
erfdjienener Sloman „Blarie SDlablen" ein uerbeißungsooller 
SInfang ift. Gin Shulbeifpiel für bie feelifthe unb formale 
Unausgeglichenheit biefer Generation ift hingegen ber So» 
nettbanb non Slitharb Anies: „Die feierliche gelle" 3). 
Anies ift ohne gweifel ein Dal ent non ftarler formaler 
Segabung. Gr hat ĄinefifĄe Gebiete gelefen, Sonette, 
ber romanifthen Literaturen, moberne beutfdje Sprit. Unb 
biefe fprahlihe Differenziertheit wie bie Sehnfuht nah 
einer herben, bänbigenben gorm arbeiten in feinem Blute. 
Gr ift freilich fein Schöpfer; er gehrt an bem Sprahfhaß 
ber Silier ungften wie bie meiffen Tatholifhen Spriter ber 
lebten gabrjehnfe an bem Grbgut ber Bomantit. Anies 
ift aud) ohne gweifel eine ernfte religiöfe Statur. Gr hat 
bie SRpfterien feiner Airhe mit tiefer gnbrunft erlebt, 
gugleich aber arbeiten in feiner ungemein regeptioen Seele 
Glemente mobern«pantbeiftifhet Beligiofität. Stile jene Be« 
fłanbteile biefes reichen Dalentes fügen fih gu feiner not« 
wenbigen Ginheit. Gine Aluft bleibt gwifhen ftarfem 
Urempfinben unb fpielerifher, oft nahezu gegierter Blober« 
nität, gwifhen einer noch haotifh aufbraufenben Selben« 
fchaff unb ber beengenben gorm bes Sonettes, gwifhen 
intelleftueller Beflettion unb ber Sehnfuht nah Sinn« 
bilbern. Sils Grgängung unferer Grörterungen flehe hier 
eines ber heften tniesfhen Sonette:

„D ®ott, th mühte nihts als Dih bebenten, 
Unb meine enge Seele weiten, Dih gu faffen, 
wenn Du Dih groß in mir wUIft auferfteRen fallen 
unb fie erfülln mit Deines 9Illreihtums Gefhenten.
SBas ift bie SBelt? SBas finb mir Sinne? 9Bas bie 

IDlalfen
ber äußeren Erlebniffe? Bur weil fie tränten 
bie Got esfeRniueRt meiner Seele unb fie lenten 
auf Deine Spur, muß ¡h fie lieben unb nicht Raffen.
Sie finb ja auh oon Dir, burh Dih, wieber in Dir. 
Doh ber Grtenntn's fherbenreih gerbroh«ner Spiegel 
geigt mir nur wirr gerfireute Bilber. Kleine Gier
feboh lehgt tief nah Sammlung unb GefhloffenReit 
Unb beren fpRirenmeiter Bing unb Biegel
bifi Du, o großer Gott ber Unbegreiflihteit."

Gine tiefe Unausgeglichenheit ift auh ben Betfen bes 
jungen SR e b a r b inne, welche ber Berfaffer biefer geilen 
nor zweieinhalb gaRren unter bem niel gu lauten unb 
anfpruhsuollen Xitel „SRebarb ruft in bie SBelt" 4) heraus« 
gegeben Rat. Slur feiten nermag eine Strophe gu leuchten, 
in ben meiften Gebihten fladert noh bie unffete Begeifte« 
rung einer fudjenben, oft getrampften unb peinlich lärmen« 
ben Gottesfehnfuht. SIuh hier finb wie bei Anies moberne 
Glemente unb mit Seibenfdjaft ergriffene altfatRollfhe 
Spmbole noch nicht gut Ginheit geworben; guweilen nur

s ) Sa’rlouis 1917, $aufenfhe Berlagsgefellfhaft (Saufens 
Bücherei Br. 63/64.)
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überraf®t, wie in ben Gebieten „Meißna®t" unb ,,3°fcpß" 
eine innige S®Ii®tßeit, guweilett Steigert [i® bet Żon 
ßi)mnif®er ©efänge gu ¡Bilbern non etftatif®et ©lut, bie 
an Sichtungen unb ¡Bilbwerle bes bt)gan!mif®en Gßriften» 
bums erinnern, wie biefe Strophen an bie heilige Jungfrau:

„Tu Gnab?nf®iff, bas non bes Staters Sanbe 
Köftli®e S®üt¡e burfte tüßn entführen,
2Iusf®ütten fie am atmen Erbenftranbe:
Es f®ritt bis §eil bur® Deine buntlen Düren . . .
Du warft getürt, mit Deinem reinen ÜRunbe 
Des Sottesfobnes Sippen teuf® gu tüffen, 
Die glutenb finb, baß mit oergüdter Munbe 
Die Seraphim baran neriobern müffen."
9to® nerrät f i ® in ben feßr ungleicßwertigen ©ebi®ten 

biefes jungen Konvertiten bie ipi[geri®aft eines 9?eifen= 
ben, ber fi® non bangem 3rren loft, aber no® fließt bie 
ßelle Stimme eines waßrßaft ¡Berufenen, ber felbfterrungene 
©ewißßeit unter bie anbereit Menf®en rufen barf. 9lo® 
ift es ni®t Segenwartserfüllung, fonbern nur gutunfts« 
ßoffnung:

„Unb es wirb fein 
Es naßt bie ßoße Stunbe,
3n ber i® mi® oon all bem G®merg befreie 
Unb aus ben (Brünben meiner Seele [®reie. 
Mein 3® gerberftenb, 
Mi® gum Mittler leiße."

3n ßößerem Maße als Mebarb war es einem anbern 
Äonnertiten, 9?einßarb Sorge, gegeben, in ber Melt bes 
Katßoligismus fixere §eimat gu finben. ©s ift ein eigen» 
artiger Entwidlungsweg, bet ben im beften Simie unge» 
wößnli® frühreifen Di®ter aus bem gerriffenen Siteratur» 
treiben biefer 3(^ gu ber ftrengen Säuterungsforberung 
bes „¡Bettlers" (¡Berlin, S. gif®er 1912), gu bem um 
göttliche Maßrßeit ringenben ¡Beteßrungsbrama ,©untwat" 
(Kempten, Köfel 1914), ben non garter Iprif®er ¡ßoefie 
bur®pulften Myfierien „Metanoeite" (ebenba 1915) unb 
f®ließli® git bem teligiöfen Scßaufpiei „König Danib" 
füßrte. Die Sprit Sorges ift bisßer nur aus ben ¡Ber» 
öffentli®ungen im „§o®Ianb“ befannt; fie ift jcßlicßt, 
aber auffallenb bünn unb blei®blütig; fie erinnert in 
erftauntidjem Maße an moberne tßeofopßif®e ©ebiißte, 
etwa an bie leiten ¡Bersbü®er Morgenfterns unb an 
Dßglmanns ©ebi®te „Die gurt". Stärtere Döne entßält 
bas epif®e ©ebi®t „Mutter ber Simmel“, bas in ber 
3eit ber Konoerfion entftanb unb jüngft non Karl Mutß 
aus bem 9ia®laß veröffentlicht wurbe (Kempten, Köfel 
1918). 91b er au® biefes ¡Bu® enttäuf®t troß feines ntenf®» 
li® gewinnenben 3n^alts bie Erwartung, bie man in 
fünftlerif®er ¡Begießung an ben Di®ter bes „¡Bettler" unb 
bes „Suntwar“ gu (teilen geneigt ift. Die f®wete Sptö» 
bigfeit bes Erlebens fteßt in Kontraft gu ber gewäßlten 
füblänbif®en ¡Bersform, bie nur ein Künftler non bäubler» 
f®er geinßörigteit unb 9leimfülle au® in beutf®er Spra®e 
meiftern tann. Oft bleibt gubem bas Erlebnis bes Di®ters 
im 5Berf®wommenen, Unbur®brungenen — bleibt ©e» 
ftammel, bas ni®t gu geftaltenbem Mort wirb. Es ift 
feltfam, wie bie Kraft bes Di®ters feit feiner Kon» 
nerfion na®läßt: wie fein mbinibueller Don ner» 
ftummt, erf®üttert non bem bebrüdenben 9?ei®tum ber 
gweitaufenbjäßrigen Kir®e. Da finit ber Iugiferif®e 
©lang ber früßeren Merte, unb ber Di®ter nerliert, was 
ber fi® ßeiligenbe Menf® gewann. 9lirgenbs wirb biefes 
S®idfal beutli®er als in feinem leiten großen Mett, bem 
„König Danib". Selbft für Ealberon, ben frommen Dra
matiter ber fpanif®en Gegenreformation, war ber ¡Beri®t 
ber ¡Bibel nur 9loßftoff, mit bem fünftlerif®e ißßantafie 
na® founeräner MUItür f®alten burfte. Der Konnertit 
Sorge fteßt feinem Stoff f®euer unb eßrfür®tiger gegen
über. 3ßm erf®eint ber ¡Beri®t bes heiligen ¡Bu®es gu 
failbar, als baß er fi® nermeffen bürfte, ißn na® per- 

fönlidfem Cutbünten gu änber n; benn, [o mu & biefer bemü= 
tige fblenfip empfunben Saberi, mas ift bie tßhantafie einer 
folgen (Eintagsfliege wie bes (Bürgers 9leinharb Gorge, 
gemeßen an ber ewigen 2Ba^r5eit bes (Buthes ber (Büdjer? 
Go liefe Gorge ein falbes Butjenb ^falmen vom erften 
bis gum leiten SBorte im Serlauf feines Gtürtes regitieren; 
er legte ben Seftalten feierli^e Sieben aus ben (Büdnern 
Gamuels wortliĄ in ben ®lunb; er f^uf ein auf brotatenen 
Sleppi^en einherfibreitenbes biblifĄes SBeihefpiel. (Er fĄuf 
tein Brama. Semädjlich reiht fiĄ 23ilb an (Bilb non ben 
frozen Bräumen bes Knaben Bavib bis gu ber propbetifchen 
SinfiĄt bes in GĄuIb unb Gü^ne gereiften Cannes. Úber 
bie (Éewalt biefer SBerfĄuIbung unb bie Straft biefer 
Sauterung ift in Gorges „König Bavib" nicht gu ergrei« 
fenbet 9Jlacf)t verbietet, weil es nicht gelungen ift, ben 
König als attio unb verantwortlich für feine Baten er« 
f^einen gu Taffen, fonbern weil er ftets paffio wirtt, bin« 
gegeben einem ®eícbií, bas über ihm ftebt. Bas feftIiĄe 
$atbos eingelner Ggenen fei gugeftanben, aber es vermag 
nicht über ben (Einbruct feitniiegjuiielfeit, baft in Gorges 
G^aujpiel nicht nur, wie Karl SDtutb liebevoll befchöni« 
genb gefagt ftat, „alle Slnfprü^e bes üblichen GĄulbra« 
mas", fonbern aurp bie ewigen Sefefte ber bramatifchen 
Kunft bbitangefebt finb.

2Ber vermag gu fagen, ob es biefem Bieter, hätte 
ihn nicht, ehe er bas erfte iBierteljahrhunbert feines Bebens 
vollenbet, Golbatentob in ber Champagne babingerafft, 
gefĄenft gewefen wäre, audj für fein neues (Erleben wieber 
tünftlerifihen Slusbrud gu finben ? Go, wie fein (Erben« 
wirten war, brängt fiĄ bie itbergeugung auf, baft bie (Be« 
beutung biefes Jünglings für bie tommenbe Literatur 
mehr auf ber immanenten Konfegueng feines Bebensweges 
als in ber Stiftung gestalteter Silierte berufet. 3fl Uteiufearb 
Gorge, ber in bet Baufe gu Olom ben 9lamen 3o^a,,ne5 
empfing, vielleicht ber vertünbenbe 3o^nnes einer (Er« 
neuerung tferifllitfeer Bidjtung? Biefe grage wirb uns in 
ben folgenden (Briefen noift öfters, entfdjeibenbe Antwort 
feeifefeeub, entgegentreten.

6 eifriebsb er g i. bapr. Ogau illtax giftet

gransofif^er Srief
£T\ er hunbertfte Geburtstag bes Dbeons mürbe Gnbe 

September burd? eine 9lufführung non „gigaros
Soweit" gefeiert. Sßäf)tenb ber 9luffühnutg tvurbe 

ein geftgebidjt non ®łiguel Santacois remitiert. Das erfle 
Obeontheater non yepre unb SBailip würbe 1782 erbaut. 
1799 brannte es nieber. 1807 würbe es als Sweater bet 
Aaiferin wieber eröffnet, 1818 bräunte es non neuem ab. 
9Im 30. 9., 1819 würbe es nach bem 9leubau unter Bicarb 
mit ber „École des maris“ oon SJloIiere eröffnet. 'Jlad) 
Bicarb leiteten iiadjeinanber 9llexanbre Ducal, Spoutini, 
SDlontan, Sertou, Grimel, Gentil, Vernarb bas Dbeon. 
SBernarb würbe non llarl X. eine llnterftiiljung oon 80 000 
grants jugebilligt. Gs folgten als Direktoren Dupetit» 
Allere, §aoel, ßireux, Desbeaux, tßaul Ginifty unb 91c 
toine. Der gegenwärtige Direktor, $aul G a o a u 11, hat 
bas Dbeon befonbers finansieh ju einer neuen tBlüte 
emporgeführt.

ßaumonier, ber fi Ą feit galten 91 on f a rb = 
Stubien gewibmet hat, hat foeben ben erften tüanb einer 
neuen oollftänbigen 9lonfarb=9lusgabe erf^einen laffen. — 
Der fünfjigfte Dobestag oon S a i n t e = 9J e u o e flat ber 
greife 9InIaf$ gegeben, ben Serfaffet ber ßunbis gu feiern. 
— 9lod) oielfättiger unb begeifterter wirb in blefem ¿afire 
ber fiebjefjnte Dobestag oon Smile 3 o I a gefeiert. Georges 
Ghenneoiere fdjreibt bei biefer Gelegenheit in „Humanité" 
oom 28. 9.: „93on allen seitgenoffif^en EĄriftftellern ift 
keiner fo befrfjimpft unb fo nieb rig oerleumbet worben wie 
Sola. Aritiker unb Gdjriftfteller haben gegen ihn einen 
Som aufgebracht, wie er in ber ßiteraturgefchidjte bei« 
fpiellos ift. — Gs ift tatfadtlidj nicht baran ju gweifein, bah 
er einigen Gigenbünkel bezeugt hat, inbem er bie §anb« 
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hingen feiner ^erfonen auf unbekannte Biologize Gefeße 
jurüdführte. Sber iß es troßbem tiotwenbig, gola ein 
Vorurteil entgegenjubringen, in bas bann alle Geißer, 
[ogar Renan unb Zaine, einbegriffen wurben für bie 
üBiffeirf^aft im allgemeinen unb ben Gniwidlungsgebanfen 
im befonberen, ben eine erß kürjlih enißanbene Übergehung 
Darwins in grankreih einführfe? Unb wenn es auf feiten 
Solas einen wiffenfhaftlihen Irrtum gäbe, warum muß 
man ihn mit einem literarifhen Runßbegriff erklären ?"

Die reaktionäre Steffe, wie »Action frangaise" fährt 
bagegen fort, in gola einen unmoralifhen Ghriftßeller 
jit fehen, weil er nur menfhlihe Gemeinheiten bargeßellt 
habe. Rus ber Deftiire bes gufammenbruhs gehe man wie 
ein Gefhlagener hervor.

3n . Temps" nom 9. 9. forbert Gmile 5 e n r i o t, 
bab ber Rahlafi bes not gabresfrift verdorbenen Dichters 
Charles ®1orite, bem Rerfaffer ber „Littérature de 
toute ä l’heure“ herausgegeben werbe. — 3" . '^ Minerve 
frangaise" veröffentlichte Aterre 2a ff erre eine längere 
Gtubie über Saul Glaubel, beffen 2Berten er nur be» 
bingt susußimmen oermag. gn ber gleichen Rummer biefer 
geitfhtift wirb gutes Romains’ neues Gebiht „Eurone“ 
als bolßhewißißhe £ iterator enffchieben abgelehnt. — Der 
,.Figaro" berichtete fürüih über einen Roman . Le baiser 
de l’Antichrist“ beffen Selb eine Rerfhmebung oon nuferem 
Gxtaifer unb Denin barßellt. Rite Greuettaten bes Krieges 
unb ber Gowietregierung in Rußtanb werben in blefem 
Roman bem Rntidjriß jugefchrieben. Der Rerfaffer, be 
Devis»3)tirepoir, iß ein SDZitgtieb bes franjöfifhen 
biplomatifhen Dienßes unb oon ber Académie f-angaise 
mit einem Steis ausgegei^net. — Der ehemalige Ge» 
fchäftsführer ber .,Nouvelle revue frangaise“. Gaßon Gal» 
t i m a r b , ber Gohn bes bekannten Bibliographen unb 
Gemälbefammlers Saul Gallimarb, führt feit bem 1. 10. 
ben Berlag bet , Nouvelle revue frangaise“ unter feinem 
eigenen Ramen weiter. Der Serlag bereitet fotgenbe 
RSerke oor: RIain, „Systeme des Beaux-Arts“; Guil» 
laume Rpollinaire, „La femme assise"; 3- Riharb Sloth, 
„Carnaval est mort"; Gamuel Sutler, „Ainsi va toute 
chair“; Saul Glaubet, „Le pére humilié", „Les choépho- 
res", „Les Euménides"; Sernarb Gombette, „L’isolement"; 
3ofeph Gonrab, „Sous les yeux d'Occident"; S. Drieu 
Da Rodjelle, „Fond de cantine"; Dupouep, „Lettres"; 
#'S- Sargue, „Au bord de la nuit"; Sobré Gibe. „La 
Symphonie pastorale"; Gomte be Gobineau, „Mademoi
selle Irnois"; Gt5phane SRallarmé, „Vers de circonstance"; 
Charles»Douis Sbilippe, „Chroniques du canard sauvage"; 
»Faits-divers“; ÜRarcel Srouft, „Le coté de Guermantes“. 
„Sodome et Gomorrhe, 1. et II.", „Le Temps retrouvé"; 
Arthur Rimbaub, „Ebauches-; gules Romains, „Crome- 
deyre le Viel", „Dongoo-Tonka ou les miracles de 1 a 
science"; Rnbré Galmon, „La négresse du Sacré-Coeur", 
„L’entrepreneur d’illuminations“; gean Gchlumberger, „Un 
homme heureux"; R. D. Gteoenfon, „Dans les mers du 
nord"; Rabinbranath Zagore, „Le jardinier d’amour"; 
Sibert Zhibaubet, „Les idées de Charles Maurras": Saul 
Malert), „Poésies". Son jebem B u h wirb eine Duxusaus» 
gäbe oeranßaltet. Die erften gehn Giemplare gelangen nicht 
in ben §anbel. Rr. 11—800 werben für „les amis de l’édi- 
tion originale" jum Steife jtoifĄerr 7 unb 15 grants toßen. 
Die gewöhnliche Rusgabe wiro jum Steife von 5 grants 
ausgegeben werben. — R o s n t) ainé hat bei glammarion 
einen neuen Roman „Tappel du bonheur" herausgegeben, 
ber als bie beße Rrbeit bes Serfaffers gerühmt wirb. — 
Start § e n r y hat in einem Suh »les villes et paysages 
doutre Rhin“ eine neue Gammlung von Serunglimp» 
fungeit Deutfhlanbs jufammengeßellt. — Staunte ÜR u» 
tet, ber immer weiter bie beutßhe Diteratur nah all» 
beutfhen Zenbenjen burhfuht, hat im „Journal des 
Debats" vom 7. 9. Zhomas Stanns „griebrih unb bie 
gtoße Koalition“ unb SSalther von SOtolos „gribericus" 
als Rusgeburten bes beutfhen Driegsgeißes in fehs Spal» 
ten verurteilt.

Maurice Maeterlinefs Dotiertes Such über ben 
Tob finbet nor allem in ber tlerifalen greife allgemeine 
Sead)tung. „Libre Parole“ nom 28. 8. trat biefer neue» 
ften Arbeit bes belgif^en Differs ein gehn Spalten langes, 
begeifertes Feuilleton gewibmet. — ^ngwiiciren bot Matter» 
lind gwei neue Arbeiten berausgegeben: Les Senteirs" 
dans la montagne“ bei gasqueüe unb „Le miracle de 
saint Antoine" bei Gbouarb»3ofeph. Das erfte S u ch ift 
eine Sammlung non Sluffät;en aus verfchiebenen Labren, bie 
burd) ben Dobesgebanfen gufammengehalten werben. Das 
gweite Such bege ich net Maeterlind jelbft als „^ofie" unb 
„ein Mert mit Slanbgloffen", bas nur in einer Sammlung 
literarifcher Sibfonberiichfeiten feinen ^lab finben farm. 
„Diefe Heine Sltbeit ift beshalb nicht weniger beluftigenb," 
fhreibt Soul Soubag im „Temps". Unter bem Dedmantel 
einer legenbenbaften Dichtung hot Maurice Maeterlind 
eine Slrt freiet Uomöbie in ber Slrt non Secque ober 
Georges ?lnceg gefdjrieben. — Übet einen bisher unuet» 
öffentlicbten Sloman non 3ules Sl e u a t b berichtet Scan 
be Sierrefeu im „Journal des Débats" nom 28. 9.: „.Les 
Cloportes' lehren uns im Grunbe nichts über ¿ules 
SRenarb, was- wir nicht ohnebies fhon wiffen. Gs ift nicht 
eines non ben nadjgelaffenen Südjern, bie einen Meltruf gu 
erhalten vermögen, es ift im Gegenteil ber formelle Beweis 
bafiir, bafg Sides Slenarb nur bie Slolle gefpielt hat, bie 
ihm bas Schidfal oorgegeidjnet hotte. — Die gerinnen, 
bie er in ben .Cloportes' auftreten Idfgt, bas Dorf, in 
bas er uns führt, finben wir in allen feinen anbeten 
Suchern wieber. Seine gange Melt liegt in biefett gwei» 
hunbertfünfgig Seiten, bie et gwifchen breiunbgwangig unb 
fünfunbgwangig fahren gefch-rieben hot. — Set näherer 
Betrachtung fieht man, bah bie Mapitel bet ,Cloportes' 
faft nie länger als brei bis oler Seiten finb. Slenarb 
fügte fíe auch nicht auf Gruitb pfgchologifcher Ginheit gu» 
fammen. Mie int Uinematographen fchteilet bie §anb» 
lung bttrch aufeinanbetfolgenbe Silber vorwärts. Die 
Sgnthefe bilbet fich im Geifte bes Sefers. Gr braucht nicht 
weniger als trier Capitel, um bas Begräbnis gu fchilbern. 
Selbft in blefem Such wirft et trotg eines wahren Sloman» 
ftoffes nur burd) Silber. Gr gog es vor, biefe gange 
Galerie von £anbfd)aften unb Gemälben auf bie Seite 
gu giehen unb mit Mu^e noch> einmal gu überarbeiten, fie 
nah verfchiebenen Gefichtspunften gu fchilbern, inbem er 
bie Stellung unb bie Beleuchtung veränbert. Gr hot gut 
baran getan, benn er ift in feinem gah ein Meifter ge» 
worben, ober, um es richtig gu nennen, ein Aleinmeifter, 
ber Schule gemacht hot."

Otto Grautoff

Sury Olnyigen

Romane unb (Erzählungen
Sen ermorbeten SBrübern. Son Sibert Gbrenftein

3QrI4 1919, Wai Saftet Serías S .(5. 32 S.
G^renftein fügt neine Srofaftliie unb eine Sei^e (be» 

bidjte gn einem... G^renftein für bie ermorbeten Sriiber? 
34 glaube, bas Gefüge ift bo4 g11 loder, als bag man 
[o fagen tonnte.

Son oorn^erein fei gugeftanben, ba[; S§ren[tein Slit; 
in giemli4 reidjem Śla[je %at, roeniger oiel[ei4t jenen 
überlegenen Geift, ber Serfö^nung unb Siebe ift. Slan 
glaubt infolge bes groar fraftoollen unb turgen SJitges, 
ber aber polemic ift, nidjt gang an G^renjteins ^agifismus. 
Seine Sbneigung gegen ben Sa[[ent)af) betätigt [¡4 fa 
fe[)r in einer gang beftimmten Stiftung, baß fie... rafjen» 
f)ai[eri[4 mirtt. ferner: $em Geiftesfämpfer [inb U=Soote, 
Gasgranaten, Fliegerbomben unb alle ä^nli^en leufels» 
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mittel (in metapljorifdjer Bebeutung) erlaubt wie überhaupt 
alle Schwerter, bie nicht leiblich täten Rimen. 60 belegt 
Ghrenftein feine Gegner mit ben Mofenamen: „Ginpeitfcher 
biefes Schlachtviehs, geßmarfchälle, 9lachttopfguder bes 
Blutruhms.“

(Ebrettrfein prebigte wäßrenb bes Krieges jcß on paai« 
fißif4, fo niel ich weiß non ber GĄweij aus. 34 läge 
baau nur: es iß nicht gana awedenifprecfjenb, wenn bns 
Sans brennt, lich batteben an [teilen unb au prebigen: 
,,9111er Befiß iß eitel,“ — anffatt an [Öfchen, — ober in 
biefer Situation an erörtern, wie man ben Ausbruch bes 
geuers hätte verhinbetn fönnen, ober an ber Konßruftion 
eines neuen Blinimar an arbeiten. (Erft bie Teutfcij=, bann 
bie 9Henfd)brübertid)teit! greilich will Gbrenßein 2Belt= 
bürget fein, unb bas fall er auch: aber was bem Rünftler 
3iemt, aiemt vielleicht ber Waffe vorerft noch nicht.

Sen „ermorbeten" Brübetit! Ilnaäblige von betten 
fühlen fid) aber gar nicht ermorbet, fonbern gingen auf 
lichten Brüden ihres Glaubens ober Traumes hinüber. 
Authentifhes über ben Vaaifismus faun uns eigentlich 
nur fügen, wer am guf;e bes Semmel unter taufenb Gra« 
noten ruht, unb nur ber auch tömite eigentlich ben Krieg 
glorifiaieren. 34 liebe ben Vaterlanbsparieilet nur in 
vorberßer Kinie, ober ebenbort auch nur ben Baaififteit.

3m übrigen foil nicht Written werben, baß ®hren= 
ßein feßr erußhaft bei feiner Sache ift, tint: alian fdjarf 
macht fchartig. 21!o er übergeißreich wirb, wirb er... 
platt. Tie (Extreme berühren fich. Sian erinnere fith ber 
Arantenfdj-weftern, bie (Ehrenftem anbern Orts in übler 
Verallgemeinerung „bie Säue Gottes" nannte.

(Einen fgmpathi[4en, padenben unb erfchütternben 
(Ehrenßein lernen wir ba fetmen (ober tannten ihn fhon), 
wo ihn bas Seib unmittelbar angeht: in einem verhalten 
fchliuhaenben, ergreifenben 9iachruf auf ben toten Georg 
Trafi, bem auher feinem Burfhen uiemanb am Sidjter= 
grabe lebte (Elfte tat, unb in bem Gebiet: „Sem ermor= 
beten Bruber", bas in hö4ß eigenartiger Weife Siebe, 
Schmera unb Sohn au einem Ganaen von feltfamer 
Welobie vereint, bie Sauer haben wirb, gier verfchmitat 
ber Tag mit ber Gwigteit, fo baft bas Sieb wie aus 
Vergangenheit ober gutunft, gefättigt mit überperfön» 
lieber Welamholie, äolsharfenhaft herüßerningt.

G op u t h (gavel) 91 u b o If B a u I f e n
®oö ^ruerWerf. Sine ßlahmeneraählung. Von Baul 

Ziffer er. (Berlin, S. Rifcher. 221 6.
Vielleicht liegt es an ber Rorm, bie hier einige mehr 

ober weniger gleichartige Graahlungen au einem Ganaen 
verbinbet, unb in bet Aufmachung unwillkürlich an große 
Vorbilber bet Weltliteratur erinnert, baß wir ihr Gben« 
maß, ihre ftreng 3ugemef;ene Beweglichkeit als flaffifd^ 
empfinben. Sieben 3ünglinge, bie im fünften 3ahre bes 
Weltkriegs einem öfte reichlichen Sanbfturmbataillon in Al= 
banien angehören, finben fich plößlich gemeinfam in einer 
Vorpoßenftellung eingeriegelt, bie fie awingt, in einer 
verlaffenen Grbhöhle fi4 einautichten. Vom geinb unb 
ben 3hren gleichermaßen vergeßen, verbringen fie enblos 
feheinenbe Tage in ihrem Gefängnis, befchließen am Gube, 
bie Baufen awif^en troßlos ve.funtenem Schlaf baburĄ au 
verf4önen, baß einer um ben anbern eine wunberbare 
®ef4i4tr aus feinem Seben beidjtet. Sie Begebenheiten, 
bie nun von ben greunben an [ieben aufeinanbe; folgenben 
Abenben berichtet we ben, finb „bas geuerwerf“, bem 
Sifferer in feinem Buch einen gefdjmadvoll geschnittenen 
9lahmen ließ. Set Gegenftanb ber mitgeteilten Abenteuer 
iß meiftens bie Siebe, ein Thema, bas ben AbgefĄloffenen 
in ber „entfeßlicß frauenlofen Welt", in bie fie gefpetrt 
finb, begreiflicherweife vor anbern äufagt. 3hr Aeij, burch 
Seit unb Koftüme reegt funftvoll gehoben, burch mannig« 
fa4e Verwanblungen bebeutfam beleuchtet, iß namentli4 
ber B'ägung au banfen, bie ebenfo fauber wie wirtungs« 
voll iß. Gs tut wohl, feit langem wieber einmal ein 
Seutf4 ju lęfen, bas ohne bie Vertüraungen fpra<h> 

fr ember Kloberieper in fnapper Sefpränlung Spuren ber 
3upt nipt vermiffen läßt.

Sprag [Paul Seppin
®o8 »eraffterte ^etiRet Koman. Son Seinrip Wolf, 

gang Seibel. Serlin, ©. ©rote. 364 S. Kl. 4,— 
(5.75).
©in gewanbter ©qähler ifl pier am 2Berfe gewefen 

unb hat aus einem unwahrfpeinlipen Rolpoitageromam 
ftoff einen mobern aufgepu^ten Koman gemalt. Sie Ge» 
flatten, bie barin auftreten, finb groar non punbert anbern 
Kup»Komanen per belannt, unb was tn bem Su4 ge» 
fpieht, ifl in punbert anbern ©ef(pisten bis gum Üherbruß, 
nur etwas plumper unb rüprfeliger, aup fpon paffiert; 
was aber biefen neuen Koman Seibels oon atl bie'en niel 
gu nielen Silbern angenepm unterfpeibef, ifl ber glatte 
fluß einer wohlgepflegten Spraipe, bie feine Krt einer 
guten ©parafterfćpitberung unb ber töftlipe §umor, ber 
nerföpnenb über man (pen Raviteln ausgebreitet liegt. Das 
alles genügt aber nop nipt. um bas Sup übet bas 
Kineau bloßer Unterijaltungsleltüre pinausgupeben. ©s 
ifl Rinolunft, unb barum ift es fpabe, bap ein Klann 
wie Seibel feine Seit baran verfpwenbet. Son einem 
Spriftfteller, bem wir ben „Sogel Toliban" unb bie 
„Sarnpolger'’ verbauten unb ber in biefen ®3erten ein 
felbftänbiges unb ftartes Rönnen bewiefen bat, verlangt 
man mehr als mittelmäßige Unterpaltungslettüre.

Riel $B ilpelm Robfien
SaS bet'tge Sieben. Koman. Son Selma Sagertöf. 

Deutip von Kabine RIoiber»Gottfpau. 1.—15. Sufl. 
Klüupen, % Sangen. 352 S.

Unfere liebe frau aus bem Korben bat uns ein 
neues Bup gefpentt, unb es mag für viele eine befonbere 
©tregung fein, baß fie fip barin auf ibre Krt mit bem 
Rriege abfinbet. Kher ehe es bapin fommt, malt fie 
al fresco unb bop wieber an wunberbaren ©ingelpeiten 
unb Rleinigleiten reip gmei Spidfale an ben grauen nor» 
bifpen §origont, führt uns gwei 2Bege — hinab, nipt bin» 
auf. Da ift ein Klann, ber einmal am Korbpol, in fieber 
unb Delirium, Klenfpenfleifp gegeffen haben foil. Kun 
trägt er ben flap bes ©fels mit fip. Selbfl Rinber 
wenben fip von ihm ab, felbft fein Sfatrer weift ihn als 
ewigen Sünber aus ber Rirpe. Kn biesem flup wirb ber 
Klann ein Klenfp. ©r gewinnt bie Siebe unb betätigt fie. 
Kber alles fPtägt ihm fehl. K3irflip alfo fpeint aup 
Gott ipn verfloßen gu haben. Seine guten KSerte ver» 
fagen, gerfallen, verkommen. Da erlöft ihn bie funge 
f ran bes Pfarrers. Ohne Gfel unb Kbfpeu füht fie feine 
Stirn, ©r barf fip felber freifprepen, lauft ein Gehöft 
unb wirb freunb ber Sertommenen, belfer ber Unter» 
gepenben, Ketter ber Serlorenen. Selbfi bie Ruflupt 
ber unglüdlipen, an iprem Klanne gugrunbe gepenben 
Sfarrfrau wirb er. Kher nop, pat ibn bie „K3eit". feine 
ŻBelt nipt freigefpropen. Sis bas Kleer bie Seipen ber 
Seefplapten, ber torpebierten Spiffe an fein Ufer treibt. 
Da erbarmt er fip nop ber Doten unb lehrt, baß bas 
Sehen nop heiliger fei als ber Tob. ftreigefpropen von 
Gott unb Klenfpen, im Übermaß bes Glüds barf er färben. 
Kber — o fpnöbes Sehen! o unbarmhergige 2Birtlipteit! 
(Selma Sagerlöf erfpart fie uns nipt!): Siarun, bie 
fpfarrfran, bie ihn erlöfte, ihn liebte unb von ipm erlöft 
warb, lehrt nap feinem Tobe gum erften Gatten gurüi, 
ihre erfte Siebe fortgufeßen ...

Krmfeliges Keferat, bas ba! Trodene K3orte, Un» 
vollfommenheit! Unb bas Sup felbft ift fo burpglüpt 
von Klenfplipteit! ©in wenig Klärpen, Segenbe, tief= 
finniges Symbol, enthält es um fo mehr vom wärmften 
Sehen. Klan lieft es mit bem Sergen. S3 as S3abrfpein= 
lipteit! es geht um höheres: um Rampf, Kot, Sieg 
ber Seele! ©in Klenfp wirb vor uns entblößt, bis 
ins Tieffle, aber fo gart. Kirgenbs reißt ber Spleier bet 
Spam. So mitfüfjlenb genießt man bas Sup, baß man 
erft [päter, eines Tages merit: es panbelt ja aup von
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bem großen T^ema ber „biesjaljrigen Literatur“: auf- 
flieg eines lUtenf#en aus ber ®efangen[#aft bes 3# sur 
áll-Diebe, jur tosmif#en SBermählung. aber währenh bes 
¿efens wirb man fi# feiner 3bee bewußt. Denn bas iff 
ja gar fein Su# gwif#en Humbert anbern. Cs iff eine 
$Renf#enftimme aus größtem Serien, aber es perfteht Jie 
wo bl nur, wer felbft eins bat.
Berlin Sturt SDZünger

Siteraturwiffenf^aftlidies
¿effing nttb feine Seit. Son äbalbemar Deblte. 3n 

gwet »anben. tUiun#en, E. §. íBed|#e iBerlagsbuar 
banblung. XIV u. 4 7o; V11 u. 603 6. Hl. 27,—.

(Es gehörte ein füßner SBagemut bagu, na# Sri# 
G # m i b t s gewaltigem ¿Berte mit einer neuen, ähnlich 
groß angelegten ¿ebensgef#i#te Seffings heroorgutieten. 
älber währenD G#mibt mit feinem e<.ftaunli#en Mei#tum 
an Selehrfamteit unb SBelefenheit feine wunoerooile ®e- 
[#i#te von „¿effings ¿eben unb G#ri]ten" f#rieb, betont 
Debite [#on bur# bie 2Bal)l feines Site.s „¿effing 
unb feine Zeit", baß ihm bei feiner arbeit ein anberes 
3iel oorgej#webt bat. Ss tam ihm ni#t barauf an, na# 
anali)tij#er iDietbobe ben großen SUlairn unb feine ¿Berle 
philojophif#, tritif#, literargef#i#tii# gu ge.giiebern, fon- 
bern er will „rein wiffenf#a|ti#, rein lefiingij# auft= 
fu#en, was er feiner ^eit war, was et ber unf.reu unb jeher 
anbeten gu fein vermag, bas ¿Sleibenbe femes G#anens 
herausarbeiten unb ihm babur# weitete Streife gewinnen, 
ihn feinen Defern menj#li# höher bringen." Das ift 
wertoollfte fpuihetif#e arbeit, unb ber ¿ieifaffer barf 
ftolg barauf [ein, wie ihm bie ¿öfung biefer ni#t leisten 
aujgabe gelungen ift. Sr gibt ni#t bloß ¿iteraturgef#i#te, 
fonbern — im beften Ginne — Stultur- unb Seijtesgej#i#te 
bes gangen lejfingi[#en 3eitalters. SUlag er bie (Enge 
bes $farrbaufes von Stameng, bie beutf#en Univerfitäts- 
verhältniffe, bie unfreie grangöfelei bet Seieiif#aft, bie 
$e[#ränitbeit bes günftigen Selehrtentums, bie ®röße 
unb bie Sebunbenheit griebri#s bes Singigen, ben 
Einfluß bes Gieben,ährigen Krieges ober bie philo« 
fophif#en, äfthetif#en unb religiöfen Kämpfe jener Zeit: 
läufte f#ilbern — immer unb überall verfteht er bas 
glängenb unb großgügig, unb ebenfo tlar unb überfi#tli# 
gei#net er in biejen wirtungsvollen Nahmen bie ¿i#b 
gestalt feines Selben hinein, beffen äußere unb innere 
Entwidlung er mit liebevoller anteilnahme unb feinftem 
aerftänbnis verfolgt. Geibfiverflänbii# werben au# alle 
$er|önli#teiten, mit benen ¿effing in feinem rei# be- 
wegten ¿eben in ¿3erühtung tam, je na# ihrer ¿Sebeutung 
gebührenb berüd[i#tigt.

Daß Dehlle bie einf#lägige ¿iteratur voll beherrf#t, 
3eigt faft jebe Geite, unb bo# verliert er ji# niigeubs 
in unjru#tbare unb ermübenbe Stieinigteitsträmerei, fon? 
bern er weiß bei aller Gewiffenhaftigteit im einzelnen 
ftets_ bie großen Snuptlinien, bas ai#tunggebenbe unb 
Entf#eibenbe hervorguijeben. Daher wählt er au# feine 
Glieberung ni#t, wie man fonft oft finbet, na# ben ver
gebenen Setätigungstreifen ¿effings, fonbern et ftellt 
ihn immer in größere Zufammenhänge hinein, fo g. SB. in 
ben ausgegei#neten Stapiteln „3n ber G#ule bet 2ßelt* 
literatur, Die Umgeftaltung bes bi#terif#en unb re.igiöfen 
£ebens im Giebenjährigen Striege, Stunftlehte, Der tßeo- 
logif#e Aampf". ¿leben biefen gufammenfaffenben, bas 
Gefamtbilb tlärenben abf#nitten ftehen anbere, bie meifter- 
haft bie großen Sauptwerte würbigen, fo bie „SDlinna 
non Sarnhelm“, „(Emilia Salotti" unb „9iathan ber 
aeeife", währenb bie SBefpre#ung ber übrigen G#riften 
9£f#idt in bie laufenben Stapitel hineinverweben ift.

Da au# bie Darfteiiung in jeber SBegiehung gebiegen 
unb gej#madvoll ift, begrüßen wir in bem großen ÍZBerte 
"ne außerorbentli# wertvolle ¿eiftung, bie ben ver[#ie- 
benften an[prü#en gere#t wirb. 3eber Sebilbete, ber 
verftänbnis für ¿effings SBebeutung unb für bas 3Be[en 

bes adjigehnten gahrhunberts fucht, wirb es mit Vorteil 
unb ©enuś lefen, bet ga^mann finbet in ihm neue unb 
fruchtbare ©efichtspuntte, unb bie ftubiereube gug.nb wie 
unfete reiferen Schüler unb Schü.erinnen tönnen reidjfte 
Belehrung unb Bnregung baraus fäjöpfen.

Die Bnmertungen am Schluffe jebes Sanbes finb 
gwar tnapp gehalten, bergen aber t.otjbem einen vielfeiti» 
gen Gehalt an Siteraturangaben, ¡Belegen unb Grläute» 
rungen unb erhöhen no ch bie prattijdje Brauchbarfeit 
bes j^önen 2Bertes, eben[o wie bas beigefügte dítono» 
logifdje Bergeidpris ber bebeutenberen Stiften Seffings 
unb bas forgfältig gearbeitete Begifter. ©ine befonbere 
gierbe bilben bie vorgüglich gelungenen 2Biebergaben ber 
Bilbniffe Seffings non Dif^bein unb ©raff.

Breslau S- Sanken

betriebenes
^itabean, bet hübtet ber frangöfifchen 91eroín= 

fton Bon grang Seppmann. (tUlenidi n in Getbft» 
geagniffen unb geitgenöfldchen Berichten. ^^ einem Bilb» 
nis ) Berlin 1919, Ullftem & ©o 228 G. Bi. 6 -.
©abriel ©raf Blirabeau: ber %pus bes entgleiften 

©enies; ein im tiefften Ginne bes SBortes ©ntwu.gelter, 
ber gerabe beswegen Blüten treibt unb grüßte Dort 
wahrhaft welięifto.ifĄer Bebeutung gur Beife bringt. ©ine 
ber mertwürbigfien ©rfcheinungen bes ausgehenben adjt» 
geinten gahrhunberts, ciel geliebt trot; bobenlofet ^ä^li^» 
feit unb Diel oerläftert trot; unleugbarer Seiftungen, gmmer 
wieber wi.b biefer „höllenftarte ©tiaratter" unb oon ber 
gangen Blenfchheit erfannte Scélérat (Blagbalene Schweizer, 
23. 12. 1789) eine auffallenbe Bngehungsfraft auf bie 
Bammelt ausüben. Blan vergegenwärtige fid) nur Savaters 
famofe Gharatteriftif vom 27./28. guni 1791 angefichts 
ber iotenmaste feines Gegners; er [ah in ihm ben Blann 
von entfestiget Áraft, aber ohne Buhe, von eiserner Ber» 
meffenheit, aber ohne Selbenmut, von une.fdjßpfliiSem 
Beid)tum, aber ohne Ginfadjheit, von alles veradjtenber 
Determiniertheit, aber ohne 2ßeisheit; furg: feine Grofge, 
fonbern nur Bufjerorbentliihleit. Seppmann macht uns 
ihn auf ben erften fünfunbfünfgig Seiten feines Buches 
aus feinem Blilieu heraus ve.ftänblich unb gitiert bagu 
Urteile ©oethes, ber Bahel, ber §enriette §erg unb 
S. v. Äleifts. Dann er ft führt er uns an ber §anb flug 
ausgewählter geugniffe in bas wilbbewegte Seben bes 
großen SBüfllings unb Bevolutionä s felbft ein, um mit einer 
Betrachtung §einr. Seines über ihn (1832) gu fchliehen. 
Buf fo engem Baume fann man billigerweife taum mehr 
verlangen. Buf Seite 52 fteht ftatt Bix gweimal ver» 
fehentlich Bir.

©runewalb Sans g. Selmolt

giacbrichteiv

Sob esnaĄriĄ ten: «arl ©jellerup, ber in 
Dänemart geboren würbe, in Beut[chlanb aber [eine eigent
liche Heimat gefunben hatte, ift breiunbjechjigjährig am 
13. Ditober in Bresben geftorben. Seine Vomane tragen 
ein eigenartiges philofopbifdjes ©epräge. ©jellerup war 
beftrebt, über bas ©hriftentum hinaus in bubbhi[ti[cher 
Vertiefung eine V3elteriö[ung anjubahnen. Unter [einen 
Romanen ragen „Ber Pilger «amanita", „Veif für bas 
Ceben" unb bie ©rgählung „Paftor mors" heroor. Se» 
mertenswert ift auch bas Cegenbenbrama „Bas 2Beib bes 
Vollenbeten". ©jellerup hatte anläßlich feines fe^gigfien 
©eburtstages ron ber Aantgefellfchaft eine Chrcngabe er
halten, im Sahre 1917 war er burch Verleihung bes 9lo bei- 
preifes für Literatur ausgezeichnet worben.
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Uubwig Seller ift am 1. October nach längerem 
finieren Selben in Blündjen geworben. Gr war am 9. guli 
1872 in Nürnberg geboren unb hat als Sdjau[pieler unb 
Spielleiter am münchener Schau[pielhaus eine erfolgreiche 
Saufbahn jurüdgelegt. Seller hat aber an^ in bie £uft= 
fpielbi^tung ber ©egenwart nii)t unerheblich eingegriffen. 
An sahlrei^en £uft[pielen Aarl Köblers, auch an ben „günf 
granffurtern" hat er mitgearbeitet, ßuft[piele oon Äorfis 
Solm unb War Bernftein, bie erfolgreich über bie Bühnen 
gingen, [inb bur<h feine Blitarbeit wefentliĄ gefördert 
worben. Auch Sellers eigenes Stüi „Blajolita" hat [ich 
eines guten Bühnenerfolges erfreuen bürfen.

Auno Bleger ift am 13. Dftober währenb eines 
turnen Aufenthalts in Seipgig im einunbfedföigften £ebens= 
jahr oerfchieben. Er hat [ich um Berftänbnis unb Sßert« 
[djä^ung iri[cher Literatur in (Europa bie bentbar größten 
Berbien[te erworben. Bon ang[o=ameritani[d)er Seite ift 
von ihm gejagt worben: „Sin beutfeher ^rofeffor, ber 
beffer englifch [pricht als irgenbein Gnglänbet, ber beffer 
gaelifh fpricht als irgenbein SUtatrofe aus Stornowai) unb 
ber mehr von grlanb weiß als irgenbein Ste." Auno 
Bleger hat bie „3eit[djrift für teltijdje ^Philologie" unb 
bas „Archiv für feltifdje Aexitographie" herausgegeben. 
Gr wat 1858 in Samburg als Sohn eines ©gmnajial« 
lehrers geboren worben, hatte bas S°ljanneum befugt, 
in Gbinburg, bann in Seipjig [tubiert unb hatte 1884 eine 
Stellung als £eftor für beutf^e unb teltifhe ^Philologie 
an ber neugegrünbeten Unioerjität £kcerpool erhalten, 
wo er 1895 ordentlicher tprofejfor wurbe. 1910 war ihm 
bie 2Bürbe eines Ghrenbottors of letters von ber oxfotber 
Univerfität, [päter bie gleiche 2Bürbe von bet [chotti[(hen 
Univerjität St. Anbrews juteil geworben. 1911 wat er 
als Nachfolger Salarich Simmers an bie berliner Univer« 
fität berufen worben. Gr hatte [ich währenb bes Arieges 
als Austau[¡hprofe[[or in Amerita bemüht, bas Ber= 
ftänbnis für Deutfchlanb in Amerita gu fördern, unb hatte 
alsbann nah feiner Nüdtehr nach ®erlin [eine Sätigfeit 
an ber berliner Univer[ität unb an ber Atabemie ber 
$Bi[[en[haften wieber aufgenommen. Nach feinem Scheiben 
aus grlanb hatten ihm bie Städte Dublin unb Gort bas 
Ghtenbürgerredjt verliehen.

Sir G b w a t b Igas Goot, einer ber hei»0» 
ragenbften Sournaliften Gnglanbs, ift in ben erften Dftober« 
tagen in Sonbon geworben. Gr gehörte ber liberalen ißartei 
an unb hat feine joumaliftifdje £aufbahn unter Sorb 
Blorleg, ber bamals bie „Pall Mall-Gazette" heraus« 
gab, angetreten. Gr wurbe fpäter als Steabs Nahfolger 
Herausgeber bie[er Seitung unb leitete barauf als Ghef« 
rebatteur bie „Westminster-Gazette" unb „Daily News". 
2Bährenb bes Arieges ftanb er bem englifhen Ariegs« 
preffeamt vor. Goot hat fih auch als Herausgeber ber 
monumentalen Austin«Ausgabe, bie [ich burd) phllolo« 
gifhe ®enauigteit ausjeidjnen [oll, hervorgetan.

3ohann ÍUI e e r f e I b , ber aus ber Krbeiterf^aft 
herootgegangen ift unb feit fahren 5euiIIeton«Keba!teur 
ber fogialbemofratifdjen „%^einifdjen Leitung" in AöIn ift, 
wurbe non ber ftaatswiffeuf^aftli^en gafultät ber neu« 
gegrünbeten Uniuerfität ÄöIn gum Ghrcnbottor promeniert.

Knla^li^ bes fechgigften Geburtstages (14. Dftober) 
non Klfreb Sod hat bie beutf^e £>ichter«Gebäd)tnis=Stif« 
tung feinen Koman „Grete gillunger" in taufenb Gxem« 
piaren an bebürftige Kolfsbü^ereien gefdfentt. Ein Sam« 
melbanb „SĄidjal unb Schelme" mit Silbf^mud non Otto 
Ubbelohbe ift gleichfalls non ber heutigen Dichter»Ge« 
bachtnis=Stiftung herausgegeben worben.

Selma £ a g e r I ö f hot bas Honorar für bas Ser» 
filmungsrccht non „Göfta SBerling" in §öhe con 14 000 
Kronen bem f^webifihen SĄriftftelletoerein gugunften ölte« 
rer notleibenber S^riftfteller unb Schriftstellerinnen über« 
wiefen.

Gin foniglidjes Defret, bas auf 91ntrag bes italieni« 
f^en 9Kinifters Baccelli erlaßen worben ift, fetjt einen 
Sßreis non 6000 Sire für bas befte bramatif^e ÍBert bes 
betr. Satires aus. Der erfte ^reis ift G. 91. SOI o r f e i li 
für fein Drama „Glauco" juertannt worben.

Die „DeutfĄe Siga für ben Bölferbunb" erläßt ein 
Spreisausf^reiben bei einem erften greife non 
minbeftens 1000 SUłarf über „Das Berhältnis ber Grunb= 
lehren ber Freimaurerei jum BöUerbunbgebanfen", wobei 
bie grage gefiärt werben foil, wie weit bie freimaureri* 
f^en Behrarten bie Bölferbunbibee grunbjätsli^ in fi^ 
bergen. Beteiligung an bem Sßreisbewerb ifi auch SRicijt» 
Freimaurern freigeftellt.

Berichtigung. „Unter ben aufjerorbentlich Dielen 
Suf^riften, bie nach jebem GrfĄeinen eines meiner 9Iuf= 
jähe über „Deutle SUleifterballaben" auf meinem Schreib« 
tif^e [anbeten, habe ich einet befonbers banibar ju jein, 
ba fie mit eine wichtige Belehrung zugleich mit einer 
wertnollen Betätigung meiner SBorte gibt. §err Berlags« 
fchriftleiter Sari Quendel, Beipzig, weift mich barauf 
hin, bat Sottas F t ä n teI überzeugenb nachgewiefen habe, 
bie Besart „Farbengiönjenb, blühenb" in Seines „Fir= 
bufi" fei falfä), es müffe „Farbenglänzenb, glühenb" heißen. 
ÍDÍeine Berurteilung bes „blühenb" (bas ich nach ben 9Ius= 
gaben bes „[Romancera" bei § e n b e I in § a 11 e unb im 
Dempe[»BerIag, Beipgig, anfü^rte) ift alfo bereit 
tigt gewefen (BG XXII, 17), nur ^at ni^t Seine ben 
„Gefühlswert überzeichnet", fonbern ein [päterer Seraus» 
gebet bes „[Romancero". — Darf i^ bie Gelegenheit 
biefer Beti(htigung benu^en, auĄ ben anberen SerrjĄaften, 
bie mit freunbliche 2Borte über meine bef^eibene 9Irbeit 
f^rieben, meinen gehorfamften Danf auszujprethen.

Borries, Freiherr oon SDZünthhaufen.”

Die £ i t e r a t u rf r e un b e in ^re^burg
3m 3a^re 1917 fanben fi^ in freier Sefelligfeit einige 

greunbe unb Sln^änger ber beut[djen Äultur giujammen. 
3^re Arbeit trug [o reiche grüßte, bag fie íjeute, am (Ein« 
gang bes britten Sdjajfens.alfres auf fo manden (Erfolg 
gurüdbliden tonnen. 3m 3a^ 1918/19 würben folgenbe 
elf Sorträge oeranftaltet:

Senior Dr. Starł (E. S dj m i b t: 3ur ^unbertjä^rigen 
2Benbe non Szopen Jauers SBelt als 2Bille unb 
Sorftellung.

Dr. (Eugen Äerntler: Debu[[p unb bie moberne 
Słompofitions[ĄuIe.

Dr. 3M ar § ergfelb:
1. Über bas Drama unb bie Sü^ne.
2. Sebentfeier ber Di^terin Äafjta.
3. Über Sufens: 2Benn wir Doten ermaßen.
4. Doftojemfti unb bie ruffif^e SReooIution.
5. Die grage bes pre^burger heutigen % heaters.

Dr. SRidjarb ÍDI e 6 I e n y:
1. Sdjweiger Dieter (an gwei SIbenben).
2. Spittelers: Dlpmpif^er grueling.

gerner würben nier Sturfe gu je [ed;s Stunben abge» 
galten, bie [id^ eines gang befonberen jufpru^s erfreuen 
burften:

Dr. Etidjarb EEl e ^ 1 e n g be^anbelte in einem Sturfe bas 
D^ema: Soet^e unb [ein EBert, im anberen: Die 
EKgftit in ber beutf^en Didjtung.

Dr. SIR ai §ergf elb fpradj über bie „Elorbifdjen 
Dieter" unb über bie „(Entwicklung bes Sweaters" 
in je fe^s Sorträgen.

gür bas fommenbe 3a^r ^aben bie Siteraturfreunbe 
i^t Úrbeitsfelb weiter gefteít. gür bas erjte §albja^r 
1919/20 [inb neun Sor träge mit fünf Sortragenben unb



253 SRaĄriĄten — Der Sü^ermartt 254

jwei fedjsftünbige Aur[e angefagt. Muí) wirb eine Sefeftube 
eröffnet mit allen irgenbwie bebeutfamen heutigen Seit« 
Mriften. So wahrt ber Areis trob aller Ungunft ber Ber= 
hältniffe ben geiftigen Sufammenhang mit bem DeutMtum.

*

Sur Unterftütsung bes Deutf^tums im Böhmerwalb 
wirb bemnä^ft eine „Böhmerwälbler Dorfbücherei" ins 
Seben treten, bie in einzelnen abgeMloffenen heften Dor« 
läufig ungefähr jeben ¿weiten SJlonat ¿um greife Don 
einer Arane für bas Heft (Berlag ber SUlolbania in Bub» 
weis) erf^einen wirb. 3" ben Heften ber Böhmerwälbler« 
Dorfbüdjer fallen bie voltstümlidjen Überlieferungen ber 
Heimat wiebergegeben, befjere Aenntnis ber ©«Michie bes 
beutf^en Böhmerwalbes ungebahnt, wirtfd)aftj^e unb 
ftaatsred)tlMe gragen beraubelt werben.

Die SeitiĄtift „®eift bes Üftens“, bas Organ ber 
©efellMaft ber Aunbe bes Üftens in ÜRün^en, wirb, naif 
bem bie Verausgabe ber Seitf^rift wäbrenb bes Arieges 
ruhte, bemnä^ft wieber ¿u erf^einen beginnen. Heraus» 
gebet finb ber betannte GanftritforMer Dr. Hermann non 
Staben unb grau C. SU a r q u a r b f e n. gaft alle nam» 
haften Drientaliften gehören ¿um SUitarbeiterfreife ber 
SRonatsfĄrift, bie im Gdjabim=BerIag in Darmftabt er» 
Meinen wirb.

3n einem italieniMen Berlag in Bari ift vor tur¿em 
ein Bud) ber italienifdj fdjreibenben englifdjen Siterar» 
hiftoriterin Barbara M11 a f o n über bie beutle Sloman» 
til unb Caroline Spiegel erfd)ienen. Dem Buch wirb von 
ber italieni[d)en greife Bebeutung beigemeffen.

Bleue SeitfTriften: „Der SUabßab", Blätter 
¿ur Aritil ber wiener D^eatertunft. Herausgegeben von 
Seo Sdjibrowitj. Das erfte Heft enthält neben glaube» 
reien über wiener Dheaterverhältniffe Muffä^e von Herbert 
(Eulenberg unb (Egon griebell, fawie eine Iplauberei über 
bie grage, ob ber Aritifer im theater Hatten bürfe.

„Bilbungspflege". SRonatsMrift für bie gefamten 
aufjerMuImäfjigen Bilbungsmittel. Herausgegeben von g. 
Blage unb (E. Mderlne^t. Berlag ber SBeibmannfdjen Bud> 
banblung in Berlin. Unter ben Beiträgen ¿um erften Heft 
ift Mderfne^ts Gtubie „Das Sidjifpiel in feinem organi» 
Men Sufammenwirlen mit ben anberen (Einrillungen ber 
Bilbungspflege" fowie Baberabts Muffat „Durdj Bolls» 
Unterhaltung ¿ur Bollsbilbung" bervor¿uheben.

„Die Stampe", Blätter bes Deutzen Gthaufpiel» 
Laufes in Hamburg, herausgegeben von grih W Baaber, 
Berlag DeutMes G^aufpielbaus in Hamburg. Das erfte 
Heft bietet nebft einer prin¿ipiellen (Erörterung von bem 
Herausgeber Beiträge von SBilhelm 6Mol¿, 3uIius Bab, 
Herbert (Eulenberg, Dhabbäus Stittner, Slorbert Jacques, 
MSilhelm Speyer u. a.

Der 3nfeI=BerIag gibt anläßlich feines ¿wan¿ig;ahrigen 
Beftehens eine SweimonatsMrift heraus, bie ben Ditel 
„Das gnfelMiff" trägt unb beftimmt ift, ein Bilb bes 
Sufammenhanges bes Berlages mit feinen Mutoren ¿u 
bieten. Das erfte fieft enthält Beiträge von Hugo von 
Hofmannsthal, Mlfreb SRombert, Stainer SDlaria Stille, 
M. von Hamad, ®eorg SBitlowfli u. a.

3n 2Beimar hat am 12. Ültober bie ©rünbung ber 
Sßeimarer greien Bollsbübne ftattgefunben. Dem lünft» 
leriMen MusMu& gehören ffienerabgntmbant fi arb t unb 
Hoftapellmeifter Dr. ^eter St a a b e an. Die weimarer 
greie Bollsbübne wirb in jebem 3abt ¿wolf Beranftal» 
tungen, barunter minbefłens fe^s Dbeatervorftellungen, im 
Slationaltbeater bieten. Die Berteilung ber Sßlät;e erfolgt 
burd) bas Sos. 3 sb er Borftellung wirb ein einfübrenber 
Bortrag vorangehen.

Uraufführungen: Brünn, Deutf^es G^au» 
[pielhaus, „Kegenbe eines Gebens", Äammerfpiel uon 
Stefan 3 m e i g.

Ser 95úd) ermorkt

(Untes Otejer ÍRubett cri^etnt bas Seraeugnls alles 5u unferes Kenntnis 
jelangenben Itteratttoen »ieubeiten bei Sü^esmasties, gleichste! ob fíe bes 

9iebaítton jur iBeÍprecbung jugeben obes nicht)

a) Romane unb ^ouellen
Srnim, Bubmig Stint o. Sooellen. Slit einem Satroort 

dtsg. Don Subolf Magier. Stünten, Solanb=Serlag 105 6.
Saum,. Sidi. Stülpe Statten. Dae Gnbe einer Minobeit. 

Senin, Grit Seib 277 6. Ml. 6,— (%-)
Seri, Dtpeobor. Son &aß unb Siebe, günf Grgliblungen. 

Beipjig, Quelle & Sieger 291 S. Si. 8,—.
(Einjimann, gernanbo. Sotiommer. Soman. Serlin, Olben» 

burg & So. 255 S.
Slate, Quo. SBanblung. Sooelle. Sannooer, Soul Steege» 

mann. 16 S.
grieomann, Sifreb. Die inline Sera. Soman. Die letjte 

galprt. Soman. Serlin, S!)önir=Serlag Carl Siroinna. 211 
uno 181 S.
—. Dagmar Sagfiröm. Sine Sooelle. Heilbronn, Otto 
Sieber. 108 S.

(Beiger, Sibert. Slutter. Soman. Mon[tanj t. S., Seu& & 
Sila 344 S.

Sobitt, Sictor Curt. Gtnalon. Sooelle. Sannooer, Saul 
_ Steegemann. 54 6.
Sarber, Sgnes. Die Sräfibentin. geitroman. Serlin, Sugujt 

Steel & m. b. 6. 258 S. Si. 5,- (8 -).
Sollen, <£lfe 0. Binbe (Ein Su$ oon Sienen unb Slenften. 

Senin, Sugu[t Sterl (B m. b. & 133 S.
Sut, Sicarba. Gtjiiglungen. 2 Sanbe. Beipgig, 5. ßaefjel. 

297 6. Si. 14,—.
Miesgen, Sauren). Unferes Herrgotts Moftgänger. Ge[titten. 

Mom, 3. S- Satem. 250 S. SI 5, — (6,40).
Mütter, Hurt. Steuermann §olt. Hamburg, Sammerit & 

Belfer. 360 6. Si 8, — (10,-).
Betioro = Sorbed, griebrit 0. Sfodprügel unb Gapotten. 

Sotofonooellen. Serlin, Seriag ber Dägliten Sunbftau. 260S. 
Si. 6,— (8,—).

Wlann, Seinrit Der Goljn. Sooelle. Sannooer, Saul Gieege- 
mann. 16 6.

Startens, Hurt. Der Emigrant. Sooelle. Sannooer, Saul 
Steegemann. 31 6.

Stored, Kurt. Die Solle. Sooelle. Sannooer, Soul Steege= 
mann. 16 6.

Siüller, Sobert. Das 3nfelmäbten. Sooelle. Stünten, So» 
lanb=Serlag. 58 S.

Sabi, granj. Der Dag bet (Erlenntnis. 3®ei Griitlungen. 
Serlin, (Egon gleiftel & Go. 197 6 St. 5,-.

Soul, Hermann ft xrl. Die heilige Ginfalt. Slienburg G.-S., 
griebrit Otto Siüller. 72 6.

Sresber, Subolf. Stein Stuber Senjamin. Die Geftitte 
eines leitten Bebens. Stuttgart, Deutfte Serlagsanftalt. 
500 S. St. 10,—.

Sübl, Snfelm. Gin Soll oon Stübern. Soman. Beipjig, 
Xenien=Serlag. 398 S. Si 7,50.

Salas, dugo greunb Maflus. Beipjig, Hermann Sillger. 
63 S. Si —,50

Silbergleit, Setlur. Das gülllporn Gottes. Soffelle. Serlin» 
Steglitj, ßelperibenSerlag Stalter gunde & Go. 125 S. St. 5,—. 

Starretmann, SJilbelm. Suno um Gantt Sinnen. Seue 
Sidbalgegeltitten Beip$ig, Quelle & Sieger. 258 S. St. 7.—.

Stmtbl»S3olff, Georg. Doltor Sorftigaft unb feine Gafie 
Sltenburg S =S , griebrit Otto Siüller. 355 S.

Stulje-Sergbof, Saul. Sottoilbfeuer. Soman. Stünten, 
6ugo Stmibt. 380 S. St 6,80 (9,60).

Sternberg, Slexanber 0. Staune Siärten. Grneuert oon 
Öierongmus 0. Stüntbaufen. Sei lin, S. Srebom. 234 S. 
Geb St 25,—.

Stuber, Giaire. Der gläferne Gatten. 3mei Sooellen. Stün» 
ten, Solanb Seriag. 44 S. St. 2, — (3,25).

Selg, G. Sm Slle>feelentag. Sooelle. Beipgig, Hermann 
Eiliger. 112 S. St. —,50.

SBefttirt, Buife. Die oom Sofenijof. Soman. Beipjig, S^ 
lipp Seclam jun. 287 6. St. 6, — (7,50).
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©uerin, SIRaurice be. Der Kentauer. Übertragen bur# ¡Rainer 
Miaría SRitte. Seipjig, 3n|ekBerlag. 30 S. SIR. 5,—.

SBilbe, Dstar. Der Betefter unb ber ilRe^nertnabe. Deutf# 
oon 6. Sanber. §annooer. Der groeemann Berlag. 49 tó.

RBilliamfon, G SR unb SR. IIR. The Wedding Day. Beipjig, 
Sernijarb Tau#nitj. 310 S. SIR. 4.—.

b) Cyriles unb SpiZes
Biermann, 9Bi#elm. 6# mar je S#toäne. ®ebi#te. Berlin, 

Bkianber ©rübel SRa#f. 54 S SIR 3, —
Die Di#tung. §rsg. Don SBolf Bripgobe. 1 golge 1 Su#: 

Ba# ber Toten; 1 golge 2. unb 3 Bu#. SIRiin#en, SRolanb= 
Bertag. 83 71 unb 91 5. SIR 12,—, 8,50, 8.50.

Gbfdimtb, Stafmur. Steife non Si#tern geftrei#elt. ®ebi#te. 
¿annooer, Baut Steegemann. 23 a.

©eitler, 8 % Das Sieb non ber 5am[terfa§rt. Dresben, 
Strom=BerIag ©. m b § 31 S.

ßu#, SRicarba. ®ebi#te. Seipjig, § §oeffel. 276 S. SIR. 9,—. 
Kipp, griebri#. Die grau mit bem ©emüt. Sine Bersjatire. 

Berlin Bantom, Sin er-Berlag ©. m. b 5. 61 S.
Klabunb Sin Iprtf#es Borträt bes graneois Bi'ion. SIRün' 

#en, iRolano=Bertag Dr. 211 bert 3Runbt. 42 S.
Bad, Berta. Stimmen. ©ebi#te. Sannooer, Boul Steegemann. 

31 S.
Seontjarb, SRuboif. Briefe an SIRargit. ©ebi#te. Sannooer, 

Baut Sieegemann 42 S.
6#nad, Sinton. Die tauienb ffielä#ter. ®ebi#te. §annooer, 

Baut Skegemann. 16 S.
T^eber'ng, g Kurt non 2I[ien. S'n Sang aus ber S#meben= 

jeit DIbenburg i. D , ©erbarb Stalling 198 S. Di 6,50.
Bormär; Sine #nf#e 2ln#ologie. SRit einem SRadiwort 

Greg oon Dr. TRartin Sommerfetb. SIRün#en, SRoIanu=Berlag 
Dr. Sibert ilRunbt. 92 S.

c) Dramatizes
Kaifer, ©eorg. guana. Sinatter. SIRiin#en, SRoIanb=SerIag- 

29 S SIR 2,— (3,25).
Rornf'lb, Baut Simmel unb ßälle. Sine Tragöbie. Berlin, 

S. gif#er. 116 S.
Seoeljom, 6 SIR. SRu#. Sin §irtenlieb in fünf Silbern. 

Selbftoerlag. 59 S.
3e#, Bail ©elanbet. Sin bramatif#es ®ebi#t. SIRün#en, 

SRolanb»BerIag. 45 S. SIR. 2,- (3,25).

Sljalefpeare. Egmbelin. Überlebt unb bearbeitet von Sub' 
wig Serger. Berlin, Eri$ SRetfe 120 5.

Sija m, Bernarb. Die große Ratl;arina. günf Einatter. Berlin, 
6. Silver. 154 S.

d) Citeraturwiffen^aftUies
Sieuler-Waier, 5 Die Di^terf^weftern Seguía Reiter unb 

Setft) Sieger, jut 14, Drell güßk 63 6. gr. 3.50.
RIuge, griebrid) §ilbebranbs!ieb, Subwigslieb unb Werte» 

burger 3miberfprüd): Seipjig, Quelle & Sieger. 83 6. 
St. 1,40.

II)oma, $ans. 3m Winter bes Gebens Sus ad)t 3aljr3eljnten. 
gesammelte Erinnerungen. Sena, Eugen D^eberidjs. 144 S. 
SI 8,— (13,—).

Dßümmel, Sloriß Bugult v. Wilhelmine ober ber nerlteble 
Bebant Slit einem BaĄwort brsg. non Slartin Sommerfelb’ 
Slünrßen, Bolanb-Berlag. 76 ś.

Bennett, Brnolb The truth about an author. Seipjig. Berníjarb 
Daudinitj 287 S Bl. 4.—.

Wijk, N. van. Hoofdmomenten der Russiese Letterkunde. Poesh- 
kin, Gogolj, Tolstolj, Dostojewskij. Zeist, J. Ploegsma. 175 S.

e) Zerriebenes
Blodj, 3man. Das Sexualleben unterer 3eit. Berlin, 2ouis 

Marcus. 816 S. Bl. 15,- (18,-).
Buber, Blartin Der heilige B3eg Gin Biort an bie 3uben 

unb an bie Böller. Jrantfurt a. Bl., Bütten & Soening. 
90 6. Bl 3,— (5,—).

Deutfdjbiib men ßrsg. non Bubolpb Sobgman. Berlin, 
Ullfiein & Go. 290 S.

Dinant. Sine Dentfdjrift. Bearb im Auftrage Sr. Grgelteng 
bes ®eneral=Gouverneurs in Belgien General-Cbet¡ten grtrn.
Don Bifiing im Subte 1916. Biiintben, Bolano-Berlog. 215 S. 
Bl 6,50 (8,50).

Dorries. Bernbarb Blittetalter. Bd|t Steingeidjnungen. Sum 
nooer, Baut Steegemann

Gberbarbt. Baut D e Beligion unb wir von Ijeute. Gotba, 
Sriebrid) Bnbreas Bertbes 21 ©. 32 S. Bl. 1,50

gtubmann, Glifabeth. 3ur Krauen Stimmre^tsfrage. 3urid|, 
Drell $u61i 28 S Bl. 1,80.

Saul, Bidjarb. BtPglanbern Die Stable gang Belgiens in 
200 Bbotos unb Deit. Blunden, 9lolanb=Berlag. 47 u. 88 S. 
Bl. 5,— (7,50)

Gteid)en=Bubmurm, 21. o. Das GbtbuĄ Beun Gefprädjt 
üb-r prattifdje Sragen. Stuttgart, 2Bulter Säbede. 126 S. 
Bl. 4 — (5,50).

®regori, 3. Der Sdjaufpieler. (2Ius Batur unb ®ei[tesweit 
Bb. 692 ) Berlin, B ® Zeubner. 132 S.

Sammann, Dtto Um ben Raifer. Grinnerungen aus ben 
Sagren 1906—1909. Berlin, Beimar jobbing. 100 S. Bl 5,—.

Sell, Soieph- Die Rultur ber Araber. 2. verb. Bufl. 2eipgig, 
Duelle & Bleper 151 S. Bl 2,50.

Siller, Hurt Suftav Bignelens Grgiebungslebre unb ber B!ti= 
pismus. S innover, Baul Steegemann 17 S.

Sirt, Sermann Gefdpdjte ber b'uifdjen Sprane (Sanbbud) bes 
beutfd)en Unterrichts IV 1). Blunden, G S- Bedfdje Ber» 
lagsbudibanblung. 301 S. 9B. 12, — (16,—).

Rafiner, Bubo f 3jbl unb Sefi^t. £eipgig, Snfel-Berlag. 
238 S.

Roelid), Bbolf Das Grieben. Ber’in, S. Siidier. 389 S.
Reofius, 3°6annes. Der Zobesgang bes Brmenijdjen Boltes. 

Botsbam, Zempel-Berlag. 312 S Bl 4,40.
Bebe, S^tmann jeitbtlber aus Gifenad). Gifenad), Sucobis 

Budtbanblung. 54 S. Bl. 2,—.
Sdiauweder. Jranj 3m Zobesradjen. Suite a. b. S., 

Seinrid) Dietmann. 373 S. Bl 10,—.
Sd)raber, D Die 3abogermanen. 2eipgig, Duelle & Bleper. 

130 S. BI 2,50.
Silberer, Serbert. Der Zraum. Ginfiibrung in bie Zraum» 

Philologie. Stuttgart, getbinanb Gnde. 120 S. Bl. 4, — 
(6, -).

Spengemann, Gljriftof. Die bilbenbe Runit im neuen San» 
nooer. Sannooer, Der gweemann Berlag. 16 S Bl. 1,—. 

Staadmann, 2 2eip,ig 1869-1919. ©ebentblatter gum 
1 Dttober. St^g vom Berlag. 2eipgig, £. Staadmann. 
259 S.

Zirpitj, Blfreb v. Grinnerungen. 2eipgig, R. 3- Roehler. 
526 S. Bl. 20, — (25,-).

Bogeler, Seinrid) Grpreffionismus ber Siebe. Sannooer, 
Baut Steegemann 14 S.

Bom BItertum gut ©egenmart. Die Rulturgufammenbänge 
in ben Sauptepodien unb auf ben Sauptgebieten. 2eipgig, B. 
© Zeubner. 308 S. Bl. 9, — (10,50).

Bieber, ®eorg Bitgemeine 2BeItgefd)id)te in 16 Bbn. 3 Bufl. 
Bollftänbig neu bearbeitet von 2ubwig Bieb 1. Bb. 2eipgig, 
9Bilbelm G' gelmann. 673 S Bl. 25,— (30,—)

BJegener, Georg Der 3aub'rmaniet. Gr'nnerungen eines 
BSeltreifenben. 2eipgig, 3- B. Brodbaus. 180 S. Bl. 5, —.

9? ofig

Liefern Äeft beg „Citerarif^en S^og" iff bag 
von Dr. 9? u b o I f Angermann, Stettin, 
bearbeitete voilftänbige Manien- unb Sa^« 
regifter beg abgeiaufenen 21. 3a^rgangeg bei 
gefügt. Qßir bitten, fallg eg fehlen follte, beim 
%uc^^änbler ju relamieren.
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